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wouLD LiKE To sPEAK of Hitlcr's youth, for the

impressions of youth are the lasting ones. Govern-

ment officials, especially those posted at the bor-

der, always saw the paradise beyond the border. So

Hitler heard from his father only praise of Germany

and all the faults of Austria. And so he was to some

degree brought up to anti-Austriaii feelings. Hitler was

an enemy of the Hapsburgs. He accused them of enter-

taining a hostile policy toward Germanism and fre-

quently said that with the accession of the Archduke

Francis Ferdinand the downfall of Germanism in Aus-

tria was to be expected. He also used to say that history

is the teacher of the nations.

Still history teaches us that we in Austria always had

to rely on our own strength when German civilization

was in danger. Where were the North Germans when

the Turks menaced Vienna? A Pole, King John

Sobieski, came to Vienna's rescue. The jealousy be-

tween Germany's rulers brought about the partition of

Germany under Napoleon. Frederick the Great was

base enough to appeal to Germany's arch-enemy France

against fellow Germans and Bismarck did not hesitate

to seek an alliance with Italy in his fratricidal war. The

instances of treason and guile which were committed

against the German people in Austria are innumerable.

In the World War our troops were always compelled

to hold positions until the Germans got a breathing

spell. Germans requisitioned all the food available in

the occupied areas, whereas we were forced into starva-

tion. In our country, in German Bohemia, the misery

had its dimax. We could obtain nothing from the Czech

districts, and many housewives were shot dead when

they went to Germany to hunt for food. We would

hardly have been able to get the Prussians out of our

country if we had won the World War. If Austria were

to be governed by the National Socialists, as the Prus-

sians wish, our country would become a Prussian colony.

Prussians would be appointed to all the ofKces. We
would have nothing to say in our own country. I don't

wish to mention the events of the last few years. The

sins against us committed by the great German nation,

related to us by blood ties, will remain forever a blot

on her honor.

But one can't condemn the great German nation for

the actions of her leaders, nor is it possible to lay the

wjiole respons,ibilityon Hitler. He^Is himself the t

^ader, but I think lic is the onc bcing ied. He cm- \

ployed for the Service of his party unscrupulous ele-

ments, but even he is now unable to check them. The

reputation of the German nation is destroyed. Hitler

can't get rid of the evil spirits he invoked.

We talked also about the policies adopted against

the minorities in different countries. At the same time

the forcible denationalization of the German minority

in Hungary was mentioned. I took exception to the

Prussian policy against the Poles and condemned the

attempt of the Prussians to turn the Poles into Ger-

mans by violence. Hitler said this was unavoidablej

a State must try to create a uniform nationality within

its borders. I was very angry that Hitler always took

the government's part. Whether the ruthless policy of

Magyarization was discussed, or the policy in Posen, or

Upper Silesia, Hitler invariably approved of all such

violent methods as necessary for the state's sake. In

such debates I always sided with his opponents, but

Opposition was useless because of his brawling.

He talked often about his youth. He said with pride

that the people of the Innviertel (the district in which

he was born) had the reputation of brawlers, and he

told about watching their fights as a lad, and even en-

joying them. It was a holiday for him when a friend

took him and his father to the District Court in Ried

to sec the deadly weapons exhibited there that had

been collected during peasant fights. What others ab-

horred appealed to him. I don't know whether such

instincts disappear in later life. I simply am telling my
personal experiences with Hitler, without comment or

adornments.

Hitler also told me that when he got into fights as a

boy his father wouldn't let him complain but made him

fend for himself.

He had read considerafbly about the Revolution of

1848 and lectured about it a great deal. Richard Wag-

ner was then his favorite subject, first Wagner as a

revolutionist in 1 848 and afterward his strugglcs, until

he found a patron in King Ludwig. We often went to

the Grotto Railway to Walfisch m the Prater, where

WC could hear the organ play "Tannhaüser." Hitler

t.
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listened quietly and explained the action to us. Once he

grabbed my hand excitedly and said, "That's the pas-

sage! Do you hear? That's the passage!"

On our way home he tried to explain the opera to us

and sang some passages. In his excited way he could

only hum a few tones and fidget with his arms. But he

could describe the scenes very well, and what the music

meant. I don't think that it was a real understanding of

music, though, he had more of a sense for what was

going on on the stage and what had to be performed.

The organ also played the "Troubadour." Hitler

always tried to prove that Verdi's manner was quite

different from Wagner's. For Wagner he had a great

enthusiasm, and said sometimes that opera is really the

best divine Service. Everything about him was some-

what exaggerated.

In the first Grotto Railway there was a great deal of

Mozart played, first of all from "The Magic Flute."

Hitler would try to hurry us and get us to leave. Once

1 remarked that Mozart was greater than Wagner, but

Hitler denied it vehemently. He said Mozart fitted

the old sentimental times more, but that today he had

been outlived. But Wagner was a fighter, there was

more greatness and power in Wagner. Besides there

were more people kept busy, especially in the orchestra.

He also liked to talk about Gottfried Semper, the

architect of the Hofburg, the Museums and the Burg-

theater. And one day we spoke of Karl May, for there

were rumors that he had been jailed for serious offenses.

Hitler said it was mean to bring up his past against such

a man, that they who did it were hyenas and scoundrels,

and that he himself had read Karl May, who was really

a great writer.

Ideas and novelties were his hobby. He thought men

of the future would nourish themselves more and more

with Substitutes, a pill perhaps sufficing as a whole day's

ration. I told him Pd stick to my stilts and wine, and

leave the pill-food to others. Another time Hitler ex-

plained the force of gravity to us, and assumed that

the next great scientific advance would be the elimma-

tion of gravity from objects, so that iron blocks could

be moved from place to place without difficulty.

We talked of the necessity of religion, as there had

been published in the Arbeiterzeitung an artide mock-

ing a Corpus Domini procession. Hitler condemned it

strongly on the ground that the religion of the common

people was being destroyed without a Substitute being

offered them. He often said religion was necessary, and

that if there were none it should be created. He spoke

of Voltaire's having gone to church, because he had been

robbed by peasants. The peasants said that if there were

no God, as Voltaire daimed, then there was no sm

either, so Voltaire went to church to prove to them

that he believed in God.

Hitler often received benefits from convents. I have

already spoken of his having been fed with doister

soup, but also for medical advice he went to the Merci-

ful Brothers (Barmherzige Brueder). But he charged

Catholicism with Germanophobia, because the Popes

were mostly Italians. He said the Catholic Church had

reached her present power and greatness by good Or-

ganization, and pointed to the past when the Church

won her way with fire and sword. He also said the

Catholic Church had spilt more blood than any other

rdigion. He believed that the Western nations gained

a great deal from the oriental dvilizations dunng the

Crusades, and so our art rose to new heights.

If the Germans had remained faithful to their old

mythology, they would today be a united nation, and

would have reached a higher Standard of civilizatiori.

He meant that the Germanic faith, if retained, would

have become more ideal with the changing times, and

in this connection pointed to the Greeks, in whose faith

he said ideals were revered as gods. He was a particu-

lar admirer of the structure of the Greek State, where

scholars and philosophers exerted a strong influence, a

thing we should have emulated. That had been the

epoch of philosophy, but in our technical age philoso-

phy was badly neglected. He asserted that it would be

easier to combat misery if that were more philosophy.

And moreover, he said, there should be more busmess

men in the government, that it should not be, as it was,

füll of jurists and bureaucrats.

Once Hitler remarked that the Protestant Church

was Germany's true rdigion. I asked him why his

father had not been converted to Protestantism. Hitler

rctorted that since his father was a governmental offi-
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cial it would have made difficulties. Hitler admircd
Luther as the greatest German genius.

Now I want to make some remarks about Hitler's

opinion of the Jews. In those days Hitler was by no
means a Jew hater. He became one afterward. He used
to say even then that the end sanctions the means, and
so he incorporated anti-Semitism into his program as a
powerful Slogan.

In the Home, Hitler had helpful advisers who were
Jews. There was a one-eyed locksmith called Robinsohn
who often assisted him, since he was a beneficiary of an
accident-insurance annuity and was able to spare a few
pennies. And in the Maennerheim Hitler often found
Jews who listened to his political debates. The salesman
Neumann became a real friend. Neumann was a busi-

ness man by profession and didn't shrink from any
work. At first he was with two signboard painters, one
a very industrious man and the other the former lamp-
lighter, Greiner. Later on Neumann worked with an-

other Jew who was buying old clothes and peddling
them in the streetsj at this time he often gave Hitler
old clothes. He was a good-hearted man who liked

Hitler very much and whom Hitler of course highly
esteemed. Hitler told me once that Neumann was a

very decent man, because if any of us had small debts

Neumann paid them, though he himself was very much
in want.

At that time Theodor Herzl and the Zionist question

were very much discussed. Hitler and Neumann had
long debates about Zionism. Neumann said that if the

Jews should leave Austria it would be a great misfor-

tune for the country, for they would carry with them
all the Austrian capital. Hitler said no, that the money
would obviously be confiscated, as it was not Jewish but
Austrian. Then Neumann always made a jokej it would
nevertheless be a misfortune for Austria, because when
the Jews crossed the Red Sea all the coffeehouses in

Leopoldstadt would be deserted.

Neumann walked to Germany in 19 10. He tried to

persuade Hitler to join him, speaking with great en-

thusiasm of Germany, but Hitler wasn't able to make
up his mind. Since then I have never heard of

Neumann.

Hitler was able to seil his watercolors almost solely

to Jewish dealers. He seid to Jacob Altenberg of the

Wiednar Hauptstrasse, who also had a branch in the

Favoritenstrasse. There was another Jewish shop in the

Favoritenstrasse, owned by Landsberger, who also

bought from Hitler, and there was Morgenstern in the

Liechtensteinstrasse, who often bought from him and
sometimes recommended him to the private customers.

The Christian dealers, like the frame manufacturer
Schiefer in the Schoenbrunnerstrasse, didn't pay any
better than the Jews. Besides, they only bought again

when they had disposed of the first lot, while the Jew-
ish dealers continued to buy whether they had sold any-
thing or not. Hitler often said that it was only with the

Jews that one could do business, because only they were
willing to take chances. They are really the most effi-

cient business men. He also appreciated the charitable

spirit of the Jews, and mentioned the statesman Son-
ncnfels during Maria Theresa's reign. He went even
farther. For instance, when the people in the Home
expressed resentment at Queen Elizabeth's erecting a

monument to Heine on her estate at Corfu, Hitler
argued that it was sad that Heine's fatherland did not
similarly recognize his merit. Hitler himself didn't

agree with Heine's views but his poetry deserved re-

spect. When it was argued that there were few artists

among th Jews Hitler replied that there might be few,

but there were some, and he mentioned Menedlssohn
and Offenbach.

But he admired the Jews most for their resistance to

all persecutions. He remarked of Rothschild that he
might have had the right of admission to court but re-

fused it because it would have meant changing his

religion. Hitler thought that was decent, and that all

Jews should behave likewise. During our evening walk
we discussed Moses and the Ten Commandments.
Hitler thought it possible that Moses had taken over
the commandments from other nations, but if they

were the Jews' own they had produced as a nation one
of the most marvelous things in history, since our whole
civiiization was based on the Ten Commandments.
About Christ he said that he must surely have been in

India, as he adopted points of Buddhism, and after all

he was the son of a Greek who served as a Roman army
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captain. During these walks a Bavarlan foreman from

a dairy often accompanied us. He wondered why Jews

always had remained strangers in the nation, and Hitler

answered that it wus because they were a different race.

Also, he Said that the Jews had a different smell.

Nevertheless Hitler at that time looked very Jew-

ish, so that I often joked with him that he must be of

Jewish blood, since such a large beard rarely grows on

a Christian's chin. Also he had big feet, as a desert Wan-

derer must have. Hitler himself often remarked that

descendants of Jews are very radical and have terror-

istic inclinations. He said that for a Jew to take advan-

tage, to a certain extent, of a non-Jew, was noCp«riish-

able according to the Talmud. On the ojMr hand he

often dismissed the charge of ritual

remark that it was absolute nog^nse,

slander. He like<i-t»-iifclk Abuu lT "Nathan der Weise'*

by Lessing and could well recite the parable of the

three rings. He believed every religion to be good, and

expressed the opinion that the Jews were th first civi-

lized nation because they were the first to abandon

polytheism for the belief in one God. The fact that

they made no images indicated, he said, that they wor-

shiped God more as Nature itself. So he didn't care

much about anti-Semitism.

Hitler often even denied that Jewish capitalists prac-

tice usury, and pointed out that most capital is in the

hands of Christians. He accused the nobility of prac-

tising usury and blaming it on the Jews. However,

he called the nobility a sort of noble race that

would forever remain preeminent. But Emperor Wil-

liam II he called a conceited chatterer who posed for

monuments.

Perhaps many people will doubt the truth of these

Statements, and point to the German Reich today. But

I have often noticed myself that anti-Semitism took

cnider forms in Germany than in our country. This is

due to the character of the Germans, especially the

Prussians. l am convinced that Hitler himself docsn't

agree with many of these insanities, but he is the pris-

dner of his cirde. reinhold hämisch

*>*>
yt
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HITLER was conscious of being a government

official's son. He repeatedly said of the

workers that they were an indolent mass that

cared about nothing but eating, drinking and women.

He thought a revolution could only be the work of

a Student class, as in 1848. I answered that he should

get acquainted with workers when they came home
from work, tinkering, making odd inventions and im-

proving education. I told him that he didn't know the

real workers at all, but merely the bachelors. Actually

he was unable to form an opinion of workers because

he had no opportunity to meet them. All this time he

lived in the Home, and such a place has great dis-

advantages. The mass of people there are largely an

assembly of rabble and a real working man doesn't

stay there long. He looks for board in a private house

to enjoy family life. Only loafers, drunkards and the

like stay for a long time in such a home. And workers

paid little attention to Hitler because they found his

debates quite foolish. Besides, the reading room there

was seldom used by workers. I wanted to prove to

Hitler that workers were not so indolent, and pointed

to Halske and Krupp, who rose from the bottom.

Hitler said that they were exceptions, and that there

were surely superior and inferior people. But I said

that was not so. The workingman doesn't rise easily

even if he has great abilitiesj there are highly gifted

workers who have never been successful in life. Again

Hitler mentioned the nobility, maintaining that they

were the superior race, so I became angry and said

that there were also idiots among the noblemen.

Hitler was even then an enemy of the Social Demo-

crats. On May i, 1910, a worker from the Kremenezky

factory came into the reading room with a red carna-

tion in his buttonhole, and told about the parade in the

Prater he had been in. Hitler leaped to his feet, wav-

ing his hands wildly, and screamed in his regulär way,

"You should be thrown outj you should get a lesson!"

Everyone laughed at his excitement. If I had told

him at that time that he himself would celebrate the

First of May he would probably have killed mc. Yes,

but the end sanctions the means. Moreover, Hitler was

thtfn-äm enejasy of any kind af tcu'ior, Ue- condemö'd

äny kind of compulsion, and also strikcs. He was op-

posed too to the contributions collected by the Social

Democrats for their party Organization, because he

said these contributions enabled a lot of parasites to

live comfortably at the expense of the masses of the

people. He dedared that the State probably had no

means to stop this, but that this unjustified greed for

profit on the part of some people represcnted a great

danger for the State. He also considered stock com-

panies an evil, and thought that if an industry was

getting too large it should be turned over to the State

and the State should get the profits.

That he often talked nonsense is shown by a little

episode. He was talking about Schopenhauer, and the

cid gentleman we called the profcssor asked Hitler if

he had ever read Schopenhauer. Hitler turned crim-

son, and said that he had read some. The old gcntle-

man said that he should speak about things that he

understood. After this Hitler was careful not to talk

where he would suffer a fresh rebuke.

1 was often asked about Hitler's attitude toward

women, and there were, even then, suspicions about it.

But these were absolutely without foundation. Hitler

had very little respect for the fcmale sex, but very

austere ideas about relations between men and women.

He often said that, if men only wanted to, they could

adopt a strictly moral way of living.

While he was still going to the technical high school

in Linz he used often to call on a dose friend, the son

of a government offidal. And this friend's sister was

Hitler's first love. She never knew it, because he never

told herj he was the son of a minor official and she

the daughter of a much higher one. Hitler was even

astonished that the son of such a high official would

be his friend. It was, incidentally, under this friend s

influence that he became an admirer of Wagner.

But Hitler's high opinion of love and marnage, and

his strong condemnation of men's disloyalty, didn't

prevent him from having very small regard for

women. Hc used to Iccturc us about this, saying evcry



—30— REPUBLIL
NEW REPUBLIC
Mach 8—Jul—March 23.

wüman can be had. All you have to do, he said, is to

wear your hat on the back of your head, so your face

will be as visible as possible. And he himself did wear

his derby on the back of his head. He often said that

it was the woman's fault if a man went astray. A decent

man can never improve a bad woman, but a woman

can improve a man. Then he used to relate an ex-

perience he had had when he was very young, to prove

his self-control. During one of his vacations from high

school, in the country, he met a milkmaid who ap-

pealed to him, and who liked him, too. Once, as she

was milking the cow and he was alone with her, shc

behaved rather foolishly. But Hitler suddenly thought

of the eventual consequences and ran away, like the

chaste Joseph, knocking over a big pot of fresh mill:.

This accident set the girl weeping. But it is to Hitler's

credit that he changed his mind in time.

All during this time, of course, Hitler was living in

the deepest misery in Vienna. He was so poor and so

ill fed that he was hardly conscious of any needs, and

his poverty prevented him from having anything to

do with women. Besides, his queer idealism about love

would have prevented him from any frivolous adven-

tures. If there is any gossip about this, it is just slander.

Hitler certainly wasn't the kind of man at that time

für any girl to fall in love with. His poor clothes, the

tangled hair falling down over his dirty collar, these

are the reasons that he probably never knew any more

than a yearning.

During this time Hitler was more engaged in de-

bate than in painting. He was often ridiculed, and

when I returned from peddling his cards all day 1

used to have to listen to his complaints. Of course I

always advised him to do more work and less de-

batingj I wanted to rent a small private room, in the

hope that his will to work would improve if he got out

of the Asylum. Too, Hitler's work, done under these

conditions, was of very poor quality and made selling

very difficult. I could never seil a picture in the better

shops of the first district. In the suburbs I was paid

three to five krönen a picture, and even so I was glad

to find a buyer.

Hitler often promised to become more diligent, but

as soon as I went out in the morning he went back to

his^olcL^Msactices. In the mon^ing he wouldn't Kegin

work until he'd read several newspapers, and if any-

one should come in with another newspaper he'd read

that too. Meanwhile the Orders I brought in weren't

carried out. But if I rcproached him he only said that

an artist needed inspiration. Once I told him, to his

great dismay, that he was no artist. The sort of work^
^4»e did wasn't the work of artists but of daubers.

For a long time I had confidence in his artistic ability

because he had told us that he graduated from an

academy of art. And then I myself hadn't cnough con-

fidence to undertake anything on my own, though the

depcndence on him made me sick. But is wasn't until

1932 that I learned he had twice applied for admis-

sion to the Academy and been refused. If I had known
this at that time I would have achieved much more.

The Academy had advised Hitler to become a tech-

nician in the building trade. But in that case he would

have had to bcgin as a mason, and Hitler, as I have

said, was never fit for regulär work and never did any

manual work.

He could never stand any criticisms of his paintings.

Once he painted a picture of sea surf, with some rocks,

and handed it to me telling me to take it to Ebedcse:-

on the Opernring. Mr. Ebedeser only said, "That's

nothing, absolutely nothing." Then I often went with

him to the City Hall Museum and showed him water-

colors that he might use as modcls. Hc picked out

those of lesser quality and remarked that they wcre no

better than his. So I told him that he must not takc

the worst examples, but look at something by Richard

Moser, or two intcriors by Rudolf von Alt, the home
of the painter Amcrling and an altar painting, that

hung there together. I pointed out the casy manncr
of this painting and compared the heavy way his

turncd out. He wouldn't listen to that, so later I told

him that I had just been trying to help him progrcss

and make money, and at last he realizcd this. You can

imagine how difficult it was to work with him and get
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along with him.

The Viennese views that Hitler painted in the

Asylum were mostly patterned after postcards, using

just a few patterns and always the same motifs. Once
I had an order for him to paint the Church in the

Gumpendorferstrasse, and, since a postcard wasn't to

be found, I urged him to draw it from nature. We
went down early one morning, but Hitler couldn't

make the drawing. He used all sorts of excuses: it

was too cold, his fingers were too stiff. Today, know-
ing that he had had no academic background, I can
explain his clumsiness. It is also characteristic of his

watercolors that there are few flgures in them.
On my rounds one day I went to a small manu-

facturer of frames in the Grosse Schiffgasse, a little

Street in the Jewish Ghetto. There I met a dealer in

antiques called Siegfried Tausky who showed me a

Silhouette on gilt glass and asked if I could do work
like that. When I said I could he gavQ me a piece of

the glass and I worked out a Silhouette of a lady on
lt. Thereupon Tausky gave me a larger piece of glass

and asked me to make a "Schubert evening concert"
with a number of figures. As I didn't know at that

time who Schubert was I turned this over to Hitler.
He produced a postcard when I asked him how he
was going to draw Schubert, and accepted the job. The
next day I met Tausky again and he gave me another
plate to work on. I worked on it all that day and the
next day and finally finished it, and then went to get
the other plate from Hitler. He hadn't finished, so I

watched him work all the next day until it was done.
When at last he gave it to me I asked him how much
to Charge for it, and he said a hundred krönen. I made
him realize how impossible it was to get such an enor-
moussumj finally he told me to get as much as I could.
I reacheci an agrcement with Tausky about the price,

and heplad me, but I was amazed to find out that he
liked my work better than Hitler's. He gave me steady
work and offered me a fixed price. Though I was very
glad that he was satisfied with the work, this whoJe
episode upset me very much. Hitler feil very much
in my esteem, since I had had so much confidence in

his artistic abilities. I still lacked self-confidcnce and
kept wondering if I could continue to do work good
enough to satisfy Tausky, and I knew that I lacked
the academic training Hitler said he had had. But in

spite of all my doubts I had great hopes of freeing my-
self from these miserable surroiindings and from th;'

bürden of a lazy man. For days I walked the strects

restlessly.

Afterward I worked for years with Tausky.
Hitler wanted to know Tausky's address, bccause

while working on the Schubert piate he had another
new idea. He thought that by etching on gilded glass
a new method might be found for the prevention of
counterfeiting banknotes. In this casc I think Hitler
was right.

He noticed, no doubt, that there was something
wrong with me, and asked me to give him a list of all

my customers. But I refused, making excuses and put-
ting him off on the pretcxt that I had urgent errands
to run. Just then he had finished a watercolor of the
Parliament in Vienna on which he had worked more
attentively than usual, and hoped to seil in a better
Shop. As I was better dressed I was supposed to call

on the shopsj this time he went with me. But again all

attempts were unsuccessful ; I wasn't even asked the
price. People shrugged their Shoulders when I offered
it to them, and one said that it was just too poor a piece
of work. Hitler had expected a lot of it, so of course he
was disconsolate, yet I couldn't find the words to con-
sole him.

And so he told me to go and seil the picture by my-
self. For days I walked around, gctting very small
offers, but still thinking I cov.ld get more for the pic-

ture. I feit sorry for Hitler; hc had daubcd for more
than cight days at this. Finally he had no more money
left and he urged me to seil it, so I got twclve krönen
from the frame-maker Reiner. He gave me six krönen
at once, and this I gave to Hitler, taking the six to come
later as my share.

The next day I wanted to dclivcr something that had
been ordered a tortnight bcfore, a birthplace in Bo-

V.
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hemia drawn from a photograph. The woman who was
buying it was going to take it home as a gift and I had
promised faithfully to deliver it on time, since Hitler
had assured me that he wöuld have it ready. When I
asked him about it he told me a story about a political
debate. Again he had not finished the work. This put
me in the position of facing the woman as a liar, so I
was very excited. At such laziness I was very angry and
resentful.

Hitler Said he needed to be in the mood for artistic
work. I called him a hunger artist, and he called me a
house servant, because I had once told him that I
worked as a servant in Berlin. I replied that I was not
ashamed of any kind of work, I had tried many differ-
ent kmds and never shirked anything. After these quar-
reis I moved from the Asylum, looked for a private
lodgmg and decided to work independently.
When 1 went to Reiner to collect the six krönen

ownig to me I found a gentleftian in the shop asking
Remer who I was. Reiner told him that I had painted
the Parlament, and the gentleman asked me to call on
hirn at his home in Doebling. He was a bank director,
and gave me a large order. Within a few days I de-
livered to him three watercolors that he approved, and
he gave me an order for seventy watercolors of Aus-
tnan folk costumes. On my way home I was very
happy, figuring out that the income of this work would
mean quite a bit of money for me. I was in my best
humor.

- It was in the late afternoon, and everything seemed
. to me brighter and more beautiful. I was looking joy-

lully mto the future. Then I met on the Favoritenplatz
with a postCard salesman called Loeffler, a Jew who also
stayed m the Asylum and was one of Hitler's cirde of
acquamtances. I asked him what news there was from
the Asylum, and he reproached me for having misap-
propnated a picture by Hitler. In astonishment I asked
which picture he meant. Hitler, he told me, had said
I defrauded him of the watercolor of the Parliament.
When I denied k he doubted my word and we had a
violent argument. In the middle of it a policeman
walked up and Loeffler told the policeman what the
argument was about, so he had Us come with him to the
Commissariat of Police. Since I had no identification
papers I was held.

As I have said, Hitler had noticed that I was trying
to get nd of him, because of his laziness, and had asked
for the list of customers. I knew that Hitler was an
.rasable person, and I had been afraid that he would
find me anywhere I went. If he lost his shelter in the
Night Asylum because of his laziness I was afraid he
would descend on me and be a bürden to me. So for
these reason I had been living for several weeks under
an assumed name. But at the police Station, of course,
they immediately discovered this, to my disaster. For
at that time living under a false name in Vienna was a
criminal offense.

But I still hoped that Hitler would clear up this
error and that then the whole affair would turn out
satisfactorily. I was taken to the Brigittenau Police
Commissariat and confronted with Hitler. How great
was my disappointment! Hitler, of whom I had
thüught so highly, whom I had helped so often, whose
errands I had done, declared that I had misappropri-
ated a watercolor of his worth fifty krönen. When I
objected that I had given him his share of the twelve
krönen paid for it he denied this. He denied, too, that
he had told me to seil the picture as best I could. J
testified that I had sold the picture to a dealer in the
IXth District, but I didn't teil the dealer's name be-
cause I thought that if the bank director found out that
it had not been I who had painted the Parliament he
might withdraw the order hc had given me.
At the triu] two days hter I had regained better

spirits. I was asked again where I had sold the picture
and I withhcld the name of the dealer as bcfore. My
pnson mates had already told mc that I would certainly
be sentcnccd for living under a false name, so I didn't
take much pains with my defense. Perhaps I could have
pointed out that Hitler couldn't possibly paint a picture
worth fifty krönen. I don't know whether this would
have shattered Hitlfr'c f«»of;^^«.. : i- . 1 '^.

only dcsire I had was to get out of it as soon as possible,
and I hadn't much confidcnce in the justice of my case
After all, I was a poor devil and I had lived under a



-33-^ REPUBLIC
MAC—Mar. 23—7

false name. Appearances were against me. I was sure

Pd be sentenced, so it all made no difference to me.

Hitler persisted in his false accusation, and as the pay-

ment and the other things had all been arranged orally,

I couldn't furnish any proof of my denials. I was sen-

tenced to a Short term. After the sentence had been

passed I called to Hitler, "When and where will we
See each other again to make a settlement?"

But I was reprimanded by the judge for this, and

threatened with further punishment.

A few days later I was at liberty, so of course my
first errand was to the picture-maker Reiner. The bank

director had already been inquiring for the watercolors.

So then I worked from early morning until late at

night, with neither Sundays nor holidays.

One day I was in a coffeehouse in the Wallenstein-

strasse and met an Italian who also lived in the Asylum.

He recognized me as soon as he saw me and told me
that Hitler was very much blamed on my account in

the Asylum. He was in great need and was probably

longing for another partner to help him, Here and

there he was getting a little money. This, I thought,

must be from the government pension I have already

mentioned.

The Italian asked me why I hadn't called him as a

witness. Hc had been sitting beside us, he said, and had

heard Hitler urge me to seil the watercolor so that he

could pay the rent. And he had met me the next day

and been present when I gave Hitler the six krönen.

He insisted that I must denounce Hitler for giving

false witness. But I didn't follow his advice. Several

years have passed since then, and I have discarded this

dishonesty of Hitler from my mind. I have been

ashamed to let the people I know now learn about

this affair. Desire for revenge didn't dissipate my fear

of gossip.

The painting of the Parliament still exists and is one

of Hitler's better works, Most of them are shoddy

trash, done with very little love for work. I could

prove today what I was paid at that time, for the

widow of the bank director could still teil about how
much her husband would have paid for that picture.

And any expert could say whether that watercolor

might have been appraised by any dealer at any time

at fifty krönen. Hitler's testimony is sufficiently dis-

proved.

I am very well known to almost all the dealers in

art objects and antiques in Vienna. Through twenty-

seven years of hard work I have built up a reputation,

and now the publication of this affair can't do me any

härm. If Hitler were compelled today to earn his bread

in arts and crafts I don't think his reputation would

rival mine with the dealers in Vienna.

The last time I met Hitler was in August, 1913, on

the VViedner Hauptstrasse. He had just sold some

things to the artshop of Jacob Altenberg. Soon after-

ward I left to go to Ga'blonz, in Bohemia, where 1 had

some relatives, and I didn't come back to V'ienna until

191 8. But I often used to talk with my friends and

acquaintances about the painter I had known called

Hitler. It was a name like any other j no one recog-

nized it.

One day I read in a newspaper that an Adolf Hitler

was founding a political party in Munich. I went to see

Mr. Altenberg, the dealer to whom he had sold things,

and later I recognized Hitler's picture in the papers.

But as I wasn't intercsted in politics it made no impres-

sion on me at all to discover that this was the same

Adolf Hitler 1 had known.

There are a great many rumors about Hitler's past,

stories that he was a paperhanger, stories that he was an

architect. They are all untrue. This is the true story of

Hitler's youth and the true story of the expcriences

hc and I had togcther. 1 should emphasize that there

are living people who can confirm everything I say.

Hitler discovercd his love for the workers when he

needed the votes of the masses. Whether this is a gen-

uine love, or a dcep love, I cannot say. It hasn't been

the purpose of this story to attempt criticism of that

kind.

REINHOLD HANISCH
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I Was Hitler's Buddy

oh

The Nezi) Refublk fresents kerewith the first instal-

tnent of a document that we believe has exceftional

interest. It is the story of Adolf Hitler's days of des-

perate foverty in a municifal lodging-house in Vienna^

told by his dosest associate at that time, Reinhold
Hanisch. Hanisch and Hitler worked together making
and feddling ficture fostcards. In his memoky
Hanisch. In his memoir^ Hanisch has given a vivid pc-

ture of Hitler as he knew him, and of the circumstances

^„that had had a share in the formation of Hitler's char-

acter. It is a story that may interest future historians as

well as Hitler's contemforaries.

Hanisch himself was a German-Bohemian^ though
. of Austrian Citizenshify and not a Jew. He was arrested

.
in Vienna in 1936, after it had become known that he
had written this memoir and that he was attemfting to

^ find a fublisher. The charge, from Berlin, was that

Hanisch had tamfered with and falsified some water-

colors done by Hitler at the time described here.

Hanisch had discovered them in an art-dealer's files

and they had been sold at a high frice to a Berlin

dealer. . ; , l i ^

Some time later Hanisch's^tUiorjnsy-was informedy
as might have been exfected, that Hanisch had died in

prison after a sudden illness. He had died of pleurisy,

in three days, the official refort said. ^he ^Utcrney hiU
nMd6ji>j,Qp^of Himisch's story^ and brought it with

him tQ AmerkA. Th& N^w R&fuhlic has sUghtly
abridged the original, bui the ofinions of the writer
havff not been alte '-ed. - XHt (»iDiTORS L

)
\

IN
*rttE AUtUMN OF 1909, after extensive wander-
ings through Germany and Austria, I arrived as a

traveling artisan in Vienna. On the highway I had
already heard about a lodging-house in Meidling, and
I decided to go there, for I had very little money.

I very soon found the Asylum for the Homeless, a

large modern Building behind the South Railway Sta-

tion. The town's poor stood there in a long row waiting

for admittänce.

Finally the gates were thrown open and our line

livened up. Everyone was given a ticket that entitled

him to five nights' lodging, and it was punched by the

Supervisor. Inside, long rows of benches stood on both
sides of the hall to accommodate the people. They went
in couples to the showerbath. Those who were füll of

vermin had their dothing tied up in bundles and disin-

fected. This ^^burning-out" of the clothes often dam-
aged them severely. After that the people returned to

the hall, the upper part of which was set with rows of

tables. Bread was brought in, soup was served, and
afterward everyone retired to the dormitories. Cots
with wire Springs stood along the walls, each covered

with two brownish-colored linen sheets.

Here everyone made himself comfortable in his own
way. A pillow was made from clothes. Even if the seät

of a man's trousers were patched and soiled they were
carefuUy folded so that they would have a crease the
next day. Shoes were shined and put under the bed-
stead so that no mistake could occur. Often there was a

shoemaker or a tailor about who offered his Services for

a few pennies, or for cigarettes or the like. Trading
boomed in the dormitoryj clothing was bartered or
sold, and rolled cigarettes, and tickets of admission to

the Asylum. Those who had been in the Asylum for a
long time and feared that their cards would not 'be re-

newed were glad to buy new ones.

Crowds formed around a cot if a mah had an inter-

esting story to teil. I soon found my pals. At that time
I spoke the Berlin dialect and all of them took me for a
Prussian, so I was soon surrounded by many Saxons,
Bavarians and Rhinelanders. There are no mopers
among tramps. Wit and humor are the privilege of
youth. Common worry bound us together j new travel-

ing plans were forgedj new companions found.

The neighbor on my right looked sad, and so we
asked him questions. For several days he had been
living on benches in the parks where his sleep was often
disturbed by policemen. He had landed here dead
tired, hungry, with sore feet. His blue-checked suit had
turned lilac, and the rain and the "burning" in the
asylum bleached it.

We gave him. our bread 'because he hgid^iothing to

eat An old beg^^r standing near by adviscd him to go
to the convent in the Gumpendorferstrassej there every
morning between nine and ten soup was given to the
poor. We said this was "calling on Kathie," prob-
ably because the name of the Mother Superior was
Katherine.

My neighbor's name was Adolf Hitler.

He was awkward. The Asylum meant to him an eft-

tirely new world where he could not find his way, but
we all advised him as best we could, and our good
humor raised his spirits a little. I was also "calling on
Kathie" daily, and we became close friends. He told us
that he was a painter, an artist, and had read quite a
lot, that his father was a small customs official in
Braunau-on-Inn and that he had attended the Real-
schule in Linz. Now he had come to Vienna in the
hope of earning a living here, since he had already
devoted much time to painting in Linz, but had been
bitterly disappointed in his hopes. His landlady had
dispossessed him and he had found himself on the
Street without shelter.

After he was forced out of his room he had spent
several evenings in a cheap coffeehouse in the Kaiser-

strasse, but now he was entirely without money. Fot
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days he hadn't eaten anything. One night in his great

distress he begged a drunk gentleman for a few pen-

nies, but the drunk man raised his cane and insulted

him. Hitler was very bitter about this, but I made fun

of him, saying, "Look here, don't you know you should

never approach a drunk." So I tried to console him.

He always wanted me to teil him stories about Ger-

many, because he was quite enthusiastic about the Reich.

We met every night, and kept up our spirits in spite

of our troubles. We sang "Die Wacht am Rhein," and

what a sparkle came into Hitler's eyes when we sang

the Bismarck song, with the refrain:

Wir Deutschen juerchten Gott da droben

« Sonst aber nichts auf dieser Welt,

(We Germans fear God above

?*' But nothing eise on this earth.)

Hitler had never heard this song before.

; During the day we tried to earn a little money at odd

Jobs, and in the evenings we had our gatherings. When
the winter cold set in, conditions for the poor like our-

selves were much harder. Hitler went daily "calling on

Kathie" to get his soup and afterward strolled to the

Western Railway Station, where sometimes there was

an opportunity to carry a passenger's bag for a few

pennies. But often he got nothing at all, and we had to

share our bread with him.

When the shelters were opened Hitler used to go

with others to the one in Erdberg. This shelter had

been endowed by the Jewish Baron Koenigswarter, and
^ the Asylum where we lived was also a Jewish founda-

tion. From Erdberg we went to Favoriten and then to

Meidling, a two-and-a-half-hours walk, for soup and

bread. Hitler had no winter overcoatj in his thin jacket

he shivered with cold and was blue and frostbitten.

Hitler thought of all sorts of Jobs, but he was much

too weak for hard physical work. I never have seen him

do any hard work, nor did I hear from him the story

that he did a worker's job in the building industry.

Builders employ only strong and husky menj a man

as frail as Hitler would never be hired by the foreman.

One day some ditchdiggers were needed, and Hitler

asked me if he should apply for the work. I said,

"Don't take up that work! If you begin such hard

work it is very difficult to climb up." But I knew Hitler

couldn't have done such work for an hour.

The early snow several times helped us to make

money. W^e had to get up early and hurry in darkness

and cold to the place of work, in order to be first. As

Hitler was very weak and had sore feet he was usually

late, but we made sure the Supervisor gave him some

work, too. So he shoveled snow a few times, but not

often.

At this time he and I were already close friends. We
knew everything about each other. Being a Bohemian

German (Sudeten), I had strong German national con-

''victions, and that was the reason Hitler attached him-
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seif to me. Also as a schoolboy I liked painting and

my only desire was to become a painter. But life took a

different course.

He told me a lot about his family. Hitler's father

had distinguished himself a number of times by his

work as a customs official. An example was the case of

a certain man in Vienna who reecived parcels of cigars

from Germany. Hitler's father was Struck by the in-

ferior quality of these cigars, and at the examination of

one of the packages a cigar broke. A diamond feil out,

and so a smuggler was discovered.

After his father's death Hitler's family received a

pension of fifty krönen monthly, but his sister, who had

just been married, received this pension and Hitler got

nothing. He was not earning enough with his nackage-

carrying for food, and in the evening in the Home we

used to give him some horse-sausage or the like. It was

a miserable life, and I once asked him what he was

really waiting for. He answered, "I don't know my-

self." I have never seen such helpless letting-down in

distress.

When he told me of the fifty-kronen pension his

sister was getting I asked him why he didn't approach

her. He said he could hardly do that, as his sister was

just married and needed the money, but I advised him

to do it, because he was worse off every day. He had

a cough, and I was afraid he was going to be very ill.

Finally Hitler said that he would like to write but he

had no writing materials. So a salesman from Austrian

Silesia and I took him to the Cafe Arthaber opposite

the Meidling Southern Station. In the coffee house he

wrote a letter to his sister, asking, on our advice, for

some money to be sent Poste Restante.

A few days before Christmas Eve, 1909, the money

arrived. That evening Hitler came again to the Asylum

and, Standing in the line, pulled out of his pocket a

fifty-kronen note. I told him not to show it so, no one

must see it, for he might have been robbed or someone

might have asked for a loan.

Now a transformation took place in Hitler. I ad-

vised him to buy a second-hand winter overcoat in the

Jewish quarter, but he was afraid he would be cheated

there. So we went together to the Dorotheum, the

pawnshop operated by the government. There he pur-

chased a dark winter overcoat for twelve krönen.

Then he moved from the Asylum into the Maenner-

heim (men's home) in the Meldemannstrasse in the

XXth district. I suggested that he do some work like

painting postcards. He said first he wanted to rest for a

week. But I asked him if now that he had a little money

he wanted to spend it at once. He answered that he

couldn't spend it all in a week anyway.

I had already suggested painting postcards before

he wrote his sister. He thought he wouldn't be able to

seil them because he wasn't well enough dressed, and

also he was afraid that without a license we both might

get into trouble with the police. In the Asylum Hitler
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offered some of his postcards to the salesman from

; Silesia, so that he might seil them, but he refused. Soon

after Christmas I also moved to the Men's Home and

began to peddle Hitler's postcards. He was a very slow

worker, and I often told him not to dawdle around with

his Cards so much, to daub on anything. I sold the cards

in the taverns.

Then Hitler copied postcards, most of them of Vien-

nese views in watercolors. He took them to art dealers,

furniture Stores and upholsterers, for in those days

divans were made with pictures inserted in their backs.

I had good luck, was incessantly on my feet and

brought in orders. Hitler was busy. Misery was at an

end. We were doing better and new hopes sprang up.

But unfortunately Hitler was never an ardent worker.

I often was driven to despair by bringing in orders that

,
he simply wouldn't carry out. At Easter, 19 10, we

earned forty krönen on a big order, and we divided it

equally. The next morning, when I came downstairs

and asked for Hitler, I was told that he had already

left with Neumann, a Jew, also living at the Maenner-

heim. After that I couldn't find him for a week. He was

Sightseeing Vienna with Neumann and spent much of

the time in the Museum. When I asked him what the

matter was and whether we were going to keep on

working, he answered that he must recuperate now, that

he must have some leisure, that he was not a coolie.

When the week was over he had no longer any money.

What had he done with it? He could eat four or five

pieces of pastry with whipped cream in a cheap coffee-

house, but he drank no wine and did not smoke.

I recollect that we went one day to the City Hall to

see the stained-glass Windows, and I feit faint on the

stairway. Hitler scolded me, saying that it served me

right and that it was because of my continual smoking.

"One must have some self-control," he said.

But unfortunately he never had enough self-control

to force himself to work. Often I didn't know what to

do with the orders because it was impossible to make

Hitler work. In the morning he sat in the hall of the

Home, and was supposed to be making drawings while

1 was busy eanvassing the frame manufacturers and

upholsterers. But then political discussion would Start

and generally Hitler would become the ringleader.

When I came back in the evening I often had to take

the T-square out of his hands, because he would be

swinging it over his head, making a speech.

Like US, many of the inmates of the Home made a

living by homework. One old man copied from the

newspapers the addresses of betrothed couples and sold

them to furniture Stores and other firms. Another wrote

musical excerpts. A Hungarian cut postcards out of

Cardboard, with emblems and initials, which he sold

on Sundays in the Prater taverns. A group of people

made little signboards and pricebills from cardboard,

and for these Neumann was the salesman. Once he

brought Hitler an order for a drugstore poster, to
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The man who painted the signboards, Greiner, had

previously been a lamp-lighter in the cabaret Hoelle in

the Theater an der Wien. He had a vivid imagination,

was a great talker and soon became a bad influence on

Hitler. Greiner built all sorts of Castles in the air, and

Hitler took his schemes very seriously. There was eager

competition between them in devising plans, and Hitler

would say sometimes that Greiner was a genius like

Edison, with unheard-of ideas, but that he was too

fickle and needed someone to carry out his ideas.

Hitler wanted to unite all these people into an Or-

ganization following such ideas in coöperative work.

Some of them should make drawings, design advertis-

ing, paint signboards, while the others should seil these

products. But he had other projects as well. At that

time there was a picture in all the newspapers of a

woman named Anna Csillag, with long hair that

reached to the floor, and below her picture was an

advertisement, starting with the words, "I, Anna Gsil-

lag . .
." recommending an infallible hair-growing

remedy. Hitler thought something of the kind ought

to be invented. He admitted that the story of Anna

Csillag was an obvious bluff, but he said one could earn

plenty of money with it. He proposed to fill old tin

cans with paste and seil them to shopkeepers, the paste

to be smeared on window-panes to keep them from

freezing in winter. It should be sold, he said, in the

summer, when it couldn't be tried out. I told him it

wouldn't work, because the merchants could just say,

come back in the wintere we don't need it now. To this

Hitler answered that one must possess a talent for ora-

tory. But I thought oratory alone would be useless.

At another time he had quite an original idea about

protccting banknotes from being worn out, by having

them made smaller and kept in a case of celluloid.

So we were busy with high-flown plans, but we lived

very simply. In the Home both Hitler and I did our

cooking, one day corn pudding with margarine, the

next day margarine with corn pudding. One day

Hitler was showing off his culinary artj he was going

to make a milk soup, but it turned into pot-cheese be-

cause it curdled. The next day I made some, and,

though he said he didn't want to eat it, served it to

him nevertheless. He asked me how I had made it

and 1 told him that I had just done it the opposite of

his way, and so it had tunred out all right.

We also did our laundry, in the showerbath. Hitler

had only one shirt, and there was a little Saxonian who

used to say there would be fine weather the next day,

because Hitler had washed his shirt.

At that time there was great political agitation in

Vienna. The mayor, Dr. Lueger, leader of the Chris-

tian-Socialist Party, had just died. The Arbiterzeit-

ung, the Social-Democratic paper, printed long articles

strongly denouncing the successor of Dr. Lueger. Hitler

told US a lot about Dr. Lueger, who had been forced to

fight hard for his position as mayor. Only after he had

advertise powder to prevent Perspiration.
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been elected the third time had the Emperor confirmed
the election. Hitler said Dr. Lueger should be taken for

an example and a new party created. The Christian

Socialists had been destroyed and the Social Democrats
were not a real workers' party. The new party should
have a name that sounded well, and should take over
the best slogans from other parties to win followersj it

was also important that the whole thing be well organ-
ized. The aim justifies the means, was Hitler's saying.

Dr. Lueger had also founded a very interesting in-

stitution, the Knabenhorte (boys' hosteis). The boys
were children of Christian Socialists, and they wore
uniforms, formed bands and made musical outings.

Hitler was very much interested in these and talked a

great deal about them and about it being good for

youth to be politically trained. For some time he was
absorbed night and day with the idea of forming a new
party. At Easter we did well and had a little more
money to spend, so Hitler went to the movies. I pre-

ferred to drink some wine, which Hitler despised. The
next day I knew at once that he was planning a new
project. He had seen "The Tunnel," a picture made
from a novel by Bernhard Kellermann, and he told me
the Story. An orator makes a speech in a tunnel and
becomes a great populär tribune. Hitler was aflame
with the idea that this was the way to found a new
party* 1 laughed at him and didn't take him seriously.

I was sometimes annoyed with this chattering of

Hitler's, for he went on talking politics instead of

working for our customers. One day I told him to stop

talking, he really didn't look the promoter of a political
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party, and he must do some serious work. He had more
success with other people, however, for they were al-

ways ready for fun, and Hitler was a sort of amuse-
ment for them. There was continual debatingj often
the Home looked as if an election campaign were in

progress.

Hitler wore a long coat that Neumann had given
him because he couldn't dispose of it in the Jewish quar-
ter, and he wore an incredibly greasy derby hat on the
back of his head. His hair was long and tangled and he
grew a beard on his chin such as we Christians seldom
have, though one is not uncommon in Leopoldstadt or
the Jewish Ghetto. I used to address Hitler often as

"Paul Kruger" because the President of the Boers had
just such a beard. Hitler had already at that time the
lock on his forehead.

A Joker would often tie Hitler's coat to the bench
and then someone eise would discuss politics with him.
All of them then used to contradict him, a thing he
could never stand. He'd leap to his feet, drag the bench
after him with a great rumble, and then the Supervisor
would send his servant up to this turmoil and order
everyone to be quiet. These döbates took place over
almost anything, and meanwhile Hitler was neglecting
his work. When he got excited Hitler couldn't restrain

himself. He screamed, and fidgeted with his hands. But
when he was quiet it was quite differentj he seemed
then to have a fair amount of self-control and acted in

quite a dignified manner. When speaking he was rigid,

and showed his teeth.

REINHOLD MANISCH

French Democracy Risks Suicide
HOSE WHo CHERisH thc prescrvation of free

institutions and democratic processes in western

Europe must be concerned by the news from
France. On the ground of national defense Premier
Daladier has obtained sweeping dictatorial powers for

the next eight months. Such broad powers have never

been given a peacetime government in the entire history

of the Third Republic. In 1926, when France tottered

on the thin edge of bankruptcy, not even the great

Raymond Poincare would consider abolishing parlia-

mentary controls in order to save the franc. Nor would
the Chamber of Deputies have supported him if he had
attempted such a procedure. Now Munich has precipi-

tated the unthinkable. The door to adventure has been
opened wide inside the French democracy.

To anyone familiär with the French people's fierce

and instinctive insistence upon the maintenance of par-
liamentary procedure, the change is far more sensa-

tional than any headlines have indicated. One wonders
and fears whether it may not eventually prove fatal

for free government in France. Will M. Daladier now

gradually be driven to fight the fire of Hitlerism with
increasing doses of Hitler's own kind of fire? Will the
pressure of events finally impose totalitarianism upon
the French nation.?

Unfortunately, these questions have become more
than legitimate. In support of their anxious tone, star
witnesses, witnesses of a most impressive nature, can be
calledj notably, the ghosts of the defunct republics or
Germany and Austria. From Harvard University a
Professor named Heinrich Brüning might be called to
the stand. Or perhaps some privileged person should
penetrate the Nazi walls around a certain distinguished

prisoner in Vienna and there take down the testimony

of Dr. Kurt Schuschnigg. Both these men suffered from
the boomerang blows of "decree powers," once the

Suspension of free government by freely elected reprä-

sentatives evolved its logical conclusion. But whatever
Dr. Brüning and Dr. Schuschnigg might say, the record

of their countries' ventures into the no man's land of

decree laws is sufficiently eloquent.

In the German Republic government by decrees took
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Who Recognized Franco?

Jumping shamelessly onto the bandwagon, the United

States has recognized Franco. That the bandwagon is

crowded is truej nearly every country has recognized

the Fascist regime in Spain. But the size of the Company

is a poor reason for joining it. Even if it is thought that

eventually recognition was inevitable, it has surely

come at as bad a time as possible, with Europe in a fer-

ment—a war crisis perhaps imminent—and every action

interpreted as a stroke either for or against the Fascist

bloc.

The question must be raised once more. Who is run-

ning the State Department? Whoever he is, his policy

conflicts with the tradition of the department, with the

viewpoint of the present administration and with any

humane ideals. We have heard, on good authority, that

all the department's important members were against

recognition at this time. Recognition was contrary to

every public declaration of the President. It is our tra-

dition, as expressed by the Stimson doctrine—and more

recently exemplified in the case of Czecho-Slovakia

—

not to recognize de facto governments established by

conquest. Franco's government rests on a foreign con-

quest of Spain. Moreover, President Roosevelt realizes

the danger of Fascist penetration in South America and

has made great efforts to counteract it. Recognition of

Franco removes another barrier to the spread of Fascist

doctrines in this hemisphere. It was not a big barrier, to

be sure, but any guard against fascism has value. Recog-

nition was our one bargaining point with which to insist

that no reprisals be taken against the supporters of the

Republic. Were any representations at all made to save

the lives of the thousands who are being shot this week
m Spain? Our only Solution for this tragic mystery is

that recognition of Franco by the United States was
dictated by Mr. Chamberlain in London, and was effec-

tuated through that loyal Catholic, Ambassador Ken-
nedy. Mr. Roosevelt owes his bewildered and shocked

supporters an explanation.

Murder Isn't News
Over the April Fool week-end the American news-

papers were füll of news. Chamberlain and Daladier

were talking back to the dictators, the State Depart-

ment was arranging the details of the recognition of

Franco, Brenda Frazier was back in New York City and

a young man in Chicago was eating phonograph rec-

ords. There was so much good copy, in fact, that the

editors seemed to have no room for dispatches that

might have come from Madrid, Valencia or Alicante.

It was the story of cold, selective murder. Even now

we have only a few of the details, and they are of

dubious authenticity. We know that Franco has

a blacklist of 2,000,000 names of political enemies

who are to be shot or imprisoned or exiled from Spain,

in reprisal for the Opposition they offered the Fascist

conquest. We know that Jesus Hernandez, the Loyal-

ist leader, has been shot. A cable from Paris on Fri-

day, March 31, warned that 600 Spanish intellectuals,

including Jacinto Benavente, the Nobel Prize drama-

tist, Jose Pia y Beitran, Juan Chapas and Gustave
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Duran had been arrested and were facing certain death

before the firing-squad. We know also that 400,000

Loyalist soldiers have been arrested and—those who

are still alive—wait for their sentences. News of the

massacre is just beginning to appear. Why, we wonder?

Was the Fascist censorship airtight? Was the story

dull? Or have we "invisible" censors of our own?

King Cotton Is a Beggar

If you want to know what is the matter with cotton

today, you will have to go back at least to the decision

of a Supreme Court that did not know much about

economics and, with purely legalistic reasoning, in-

validated the original crop control under the AAA.

With no crop restriction, the farmers then grew a big

surplus that has been hanging over the market ever

since. International trade has been disturbed and for-

eign markets will not now absorb the cotton at a price

that is high enough to validate government loans al-

ready paid on it. These loans were made to provide

some relief when the court knocked the props out from

under the restriction scheme. The Senate has just voted

to bail out the growers by a huge new subsidy. It would

allow them to buy back, at five cents a pound, cotton

already pledged against loans made by the government

at nine cents. This would, it is estimated, cost $225,-

000,000 this year. Another scheme, backed by the

President, would subsidize exports at a much smaller

cost. Meanwhile farm representatives from other crop

regions are mobilizing to extract their share of govern-

ment subsidies.

The farmers are poor because they grow too muchj

the city people are too poor to buy all that the farmers

grow 5 Congress votes to compensate the poor farmers

at the expense of the city people, while for the sake of

economy it cuts relief and plans to starve hundreds of

thousands who already haven't enough money to buy

what the farmers grow. And meanwhile we plan to

defend democracy by battleships and airplanes.

To Save Strikers* Blood

In Washington, Senator Robert E. LaFollette's bill-

drafting experts are framing a law on the basis of the

thousands of pages of testimony the Civil Liberties

Committee has amassed in two and one-half years of

study. When it is done, and if it is passed, the law will

attempt to prevent labor violence by strict control of

industrial police, professional strikebreakers and the

sales of tear gas and machine guns. The power of the

federal government to control interstate commerce is

the legal basis for the proposed legislation. Judging

from the conclusions of the various reports the La Fol-

lette committee has published, the bill will forbid the

employer to engage agencies or individuals who will

indulge in the familiär practices of the notorious strike-

breaking busincss, but at the same time it will not inter-

fere with the right of an employer to provide legitimate
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watchmen or patrolmen to guard his premises. It will

also prohibit the employment, as armed guards, of

people with previous criminal records or with a demon-

strable tendency toward violent, dangerous use of

deadly weapons. All private Citizens who are likely to

be involved in industrial disputes will be prohibited

from possessing weapons, such as machine and sub-

machine guns, and tear gas—weapons of such power

that their possession should be confined to responsible

public authority. It is nearly impossible to teil whether

er not pistols or rifles are possessed with legitimate

purposes in mind. It is doubtful, therefore, that the

La Follette bill can make any attempt to regulate their

ownership. When the act has been drafted it will be

introduced into the Senate. Because the subject is so

closely involved in the larger question of possible re-

vision of the Wagner act, political experts believe that

the bill cannot pass during this Session. We hope they

are wrong. This is a mandatory legislative Job.

Pound Foolish, Penny Wisc

A Congress that is dominated by conservatives who

say they believe in reducing government spending is

increasing appropriations in every direction, even above

the budget estimates. More money for the army, more

for the navy, more for the farmers, More for every-

thing—except the unemployed on the WPA, who, it

now seems, will have $50,000,000 less to subsist on than

the inadequate amount asked by the President.

Making Railroad Bankruptcy Basier

The Chandler bill, now before the House and re-

ported to have an excellent chance of passing, relaxes

too many safeguards in railroad reorganization. If the

bill becomes law, railroad managements will be able to

readjust their indebtedness and interest payments by

private negotiation with their security holders. With

the consent of holders of two-thirds of the total of

affected securities and 51 percent of each issue, the

managements can default and yet remain in undisputed

control of the property. With the consent of three-

quarters of the total and three-fifths of each issue the

reorganization cannot even be legally assailed. All the

customary safeguards of bankruptcy are abolished: the

custody of the property by the court, the right to inves-

tigate to asccrtain if there has been fraud or misman-

agement, the right of the court to control expenditures.

In such circumstances the consent of the security hold-

ers means little. Insurance companies, management and

organized speculators hold the only sizable blocks of

each issue. If these three are satisfied with the scheme,

the scattered holders can easily be brought into line.

Granted that railroad-bankruptcy procedure has many

faults, there is still no reason to abandon it altogether

and permit private managements to reorganize in a

way that can so easily become a conspiracy between

them and the insurance companies.
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Our Ally, the Mikado

The United States is selling a fat bill of goods to

Japan. The United States Department of Commerce

figures for the six-month period from August, 1938,

through January, 1939, show substantial increases in

our exports to Japan of airplanes and airplane parts,

scrap iron and steel, raw cotton and petroleum—just

the raw materials the Japanese government needs to

keep its fighting machine going. In all, we have sent

$99,000,000 worth of specific war goods to Japan dur-

ing these past six months. We sold $4,696,000 worth

of airplanes and parts, $10,500,000 worth of scrap iron

and steel and $98,744,000 worth of other rniscellaneous

items, including about $20,000,000 of petroleum in its

various forms. It is a disgraceful record. Almost from

the outset of the Japanese invasion of China the admin-

istration has declared its sympathies to be on the side of

China
5

yet, as we have repeatedly pointed out, the

President has refused to apply the neutrality law. Now
the Department of Commerce has put the facts before

the public: we have been helping Japan to a far greater

extent than if we had declared ourselves "neutral." We
repeat ourselves: the Neutrality Act should be invoked

immediately. The nations which produce petroleum

should agree among themselves to send no more of it

to the Japanese war machine. The United States gov-

ernment should prevent the further export of scrap

iron and steel. If there is anything to the brave words

of the democracies, this is one way it can be proved.

The Confident Nazis

Hitler's successive conquests have surely strength-

ened his position at home as much as they have abroad.

We are being warned vigorously by correspondents

that the wishful predictions—current for six years—of

a sudden end of the Nazis are as far as ever from being

true. It is easy to agree that if the German people have

stood all this there is no reason why they should not

stand a little more of the same thing just a little longer.

In fact, Hitler seems to be firmly seated in the saddle.

Our opinion, we are puzzled to find, is scarcely borne

out by the actions of the Nazis themselves. Hitler spoke

April I at Wilhelmshaven from behind a bulletproof

glass screen. The Nazis were so afraid that the German

people might hear what he was saying that the speech

wasn't broadcast in Germany. Only several hours later

was a recorded version released to his millions of wor-

shipers. A broadcast schedulcd for the United States

was cut off because it was feared Germans might pick

up the transatlantic shortwave transmission. But of

course there are official explanations for these things.

The screen was just there to protect the Führer from

the wind. Against those Nordic Aryan winds we sup-

pose youVe got to have bulletproof glass. The other

things can be explained too. As we were saying, Hitler

is firmly seated in the saddle.
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They Are Helping

Private Citizens in France, Great Britain and the

United States, shocked by their governments' apathy

and the desperate plight of the people Franco is driving

from Spain, are doing what they can. Primarily it is to

raise money—money to release Spanish refugees from

French concentration camps and to provide them with

food, shelter and warm clothingj money to increase

the slim chances of Republicans trapped in Spain to

escape the firing-squads. In New York City, Spanish

Intellectual Aid, a committee made up of artists, writ-

ers, doctors, scientists, musicians and actors, is working

to raise $10,000 to provide some sort of a refuge in

France for their Spanish colleagues. They need all the

money you can spare—and, probably, a great deal more

than that. Checks should be mailed to Spanish Intel-

lectual Aid, Room II 14, 381 Fourth Avenue, New
York City. Theirs is, of course, an appeal for a special

group. Several committees (mentioned in the edi-

torial, "Was Spain Worth Fighting For?" elsewhere

in these pages) are appealing for other, broader groups.

If the collective Spanish intelligence is to be preserved,

however, we must save the lives of the men and women
who are carrying it on.

News Notes of a Weck
Belgium's elections brought big gains for the Liberal

and Catholic Parties, and a vote for Belgium and

against Germany in the frontier provinces. Leon De-

grelle's Rexist Party lost heavily and the Social ists

suffered slightly. . . . Ten thousand German S. S.

Guards were reportcd to have been sent to the Italian

colony of Libya. . . . The Argentinian government ar-

rested several Germans, including the "Little Führer,"

Alfredo Müller. A Buenos Aires newspaper had pub-

lished a secret document showing that one of the main

objectives of Nazi penetration is to annex Patagonia.

Damages of $237,310.85 were assessed against

Branch I of the American Federation of Hosiery Work-

ers, CIO, by a federal district-court Jury. The damages

were awarded the Apex Hosiery Company of Phila-

delphia as a result of the seven-week sitdown strike in

1937. Judge William H. Kirkpatrick ordered the ver-

dict entered for triple that amount under the punitive

provisions of the Sherman Anti-Trust Act. Council for

the Union said they would ask that the judgment be set

aside on points of law and, if that were not done, they

would appeal. . . . Although Fritz Kuhn has said his

German-American Bund has 200,000 mcmbers—and at

another time brought it down to 8,000—the report of

tbe Federal Bureau of Investigation indicates there are

about 6,600 members. . . . Certain students in Eastern

Colleges were compcting to see who could swallow the

most live goldfish. Only yesterday people had been

saying that College students had settJed down to normal

living after the "jazz age."
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Chamberlain 6n Trial

Chamberlain's apparent reversal of position in op-

posing Hitler has gone much further than at the

beginning we expected it would, and Daladier seems to

have taken a firm stand in relation to Mussolini. For

the moment, the results have been salutaryj it looks

as if the threatened offensives against Poland and in

the Mediterranean had been stopped in their tracks, and

as if European peace were safer than it had been for

months. Yet the füll position of Chamberlain and Dala-

dier has /et to be developed, and we are not justified

in hoping for too much from the latest turn of events.

Chamberlain in the House of Commons made a

verbal assurance, to continue only until a more formal

understanding was worked out, that if Poland were at-

tacked by Germany in a manner that seemed to threaten

her independence, and if she resisted by force of arms,

Great Britain and France would come to her aid with

all their power. This was a conditional Statement, vari-

ous interpretations of which were possible. In the first

place, it was only temporary, and the agreement which

was to supplant it might conceivably be less strong and

explicit. In the second place, an early impression was

that it excluded Danzig, which is not Polish territory

but a technically "free city" under the League of Na-

tions, and is politically controlled by Nazis. German

annexation of Danzig or even of the Corridor leading

to it from Poland might be regarded, by the British at

least, as not threatening Polish independence. This In-

terpretation was actually made by The London Times,

but was promptly denied by the Foreign Office. It

would have amounted to an invitation to Hitler to go

ahead with his encirclement of Poland, robbing her of

her only port.

The declaration also leaves the door open to nego-

tiation between Berlin and Warsawj if Poland does not

want to fight Nazi aggression, there is nothing in the

Statement to bind her to resist. This looks like a rea-

sonable precaution on the part of all concerned; it pre-

vents Hitler from saying with any credibility that

Poland is tying hcrself to the chariot of British impe-

rialism. Yet when one remembers both the shiftiness of

Polish policy and the apparently firm bonds between

France and Czecho-Slovakia before Munich, one won-

ders whether it does not offer a future loophole to

Hitler.

Even before this action in London, Daladier had

publicly rcplied to II Duce's speech demanding con-

cessions in the Mediterranean. It was a firm reply, de-

clining to be bluffed or scared. If Mussolini wanted

anything legitimate and specific, he could open nego-

tiations for it in the customary way, but at present there

was no concrete proposal to discuss. This deflated the

war-scare method of trying for concession in crisis, but

did not close the door to reasonable adjustment. It did
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not satisfy II Duce, who does not want a final agree-

ment on minor questions, but an entering wedge to a

continued program of expansion. He blustered, said

Italy could wait, and retired to his tent to sulk. Hitler,

in retorting to Chamberlain, likewise used the tone of

insult and defiance, but did not threaten anything

specific. Since the double rebuff, neither dictator has

moved an inch in terms of action.

Two diverging lines seem possible in the future for

the Paris-London entente, and it is unwise to entertain

too much encouragement until we see which is taken.

One is to implement the present understanding with

Poland by a firm agreement, and to include in it Ru-

mania, Lithuania and other European states open to

attack. Such an agreement, if it were believed sincere,

would probably be underwritten by the Soviet Union.

Then for the first time Europe would be attempting an

unequivocal policy of collective security. This policy

would of course be a risky one; it would lead certainly

to a general war if the Rome-Berlin-Madrid axis chal-

lenged it by force of arms. But in view of their in-

feriority in military resources and naval power, the

Fascist dictators could not win in such a war if it con-

tinued for long, and that might restrain them. We are

inclined to believe it would. The other course would be

hesitation, watering down and ultimate reversal of the

courageous line which now, almost too late, seems to

have been taken. This would lead to more appeasement

and ultimate surrender at a second Munich, with a war

in prospect which the anti-Hitler powers would be far

less certain of winning.

There are signs of advance in both directions. On the

one hand, France has made a favorable trade treaty

with Rumania, and Britain is negotiating one. There

seems to be a steady rapprochement between London

and Moscow, and Britain is not, so far, hanging back for

Soviet Russia to take the lead. On the other hand,

Chamberlain is reported to have asked Mussolini to

intervene with Hitler in order to restrain him from

rashness in his Wilhelmshaven speech j
apparently the

effort to appease II Duce is not dead. And neither of

the "democracies" is taking any Steps to retrieve the

debacle they have brought about in Spain, which has

added a formidable ally to their potential opponents.

They may, on the contrary, allow Franco to continue

to buttress his conquest with Italian and German mili-

tary aid while they offer economic support for the

strengthening of their future enemy. This is a wide-

open seam in the stop-Hitler ship, just launched with

80 many flags and brave hopes.

There is an interesting analogy between the present

Situation and that of last May, when Britain and France

halted the Nazi thrcat to Czecho-Slovakia by adopting

a firm stand. Hitler stopped then, but he intensified

his resolution and his preparation for success in Octo-

ber. Having been bold in the spring, the governments

of the western democracies retreated and moved rap-
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idly toward their surrender in the fall. Will the same

thing happen six months from now? If it does, the

game will be upj never again will it be possible to

organize resistance to Hitler in Central or pLastcrn

Europe. Chamberlain and Daladier now have their last

Chance. We do not doubt that the dictators will again

test their mettle, when the time is ripe.

Was SpainWorth Fighting For?

FRANCo's "cLEAN-up" of the Central area of Spain is

now in füll swing. The very worst has happened.

Without a word of mercy or any promise of leniency

to his opponents the Fascist chief holds all of Spain. Al-

ready decrees indicate his tem^per. In Madrid there is

martial law. The death penalty^, is hxed for such a

crime as unauthorized possession of a radio and recep-

tion of news unfavorable to the Fascists. Immediate

arrest and trial by a military court is ordered for any-

one who insults the armed forces, spreads subversive

Propaganda, organizes strikes or meets in a group of

more than three persons without official permission.

Hundreds of thousands of soldiers and civilians—re-

ports said 1 00,000 in the first two days—have been

captured to face the tribunals, to be followed for many

of them by a firing squad. The wholesale murder we

predicted in our last issue is beginning and the govern-

ments of France, England and the United States have

said no word to stop it.

Even people who have hoped and worked and

fought for the Spanish Republic may ask now what

has been gained by the long struggle. What was the use

of fighting? The question must be answered by another

question. How would the world stand today if Spain

had not resisted for thirty-two months? All that time

Spain stood as the greatest barrier to Fascist conquests.

The miraculous defense of Madrid roused millions of

people all over the world against fascism. Every battle

in Spain was a signal for new thousands to declare

themselves against the butchery by the Italian and Ger-

man invaders. Organizations of millions in the United

States alone sent aid to Spain and began to organize

for democracy in America too. People who wanted to

help Spain found they had to bring pressure on Con-

gress. They have learned what fascism is and who its

friends are in America.

Spain is the great example of resistance to Fascist

attack. Her experience defines the unity that is nceded

now by every people and all the peoples together. To

the degree that unity was gained within the People's

Front the Republic was strengthened. Incrcased force

to resist and attack followed every broadening and

unifying move of the government. The cnd of unity

—

the overthrow of the People's Front—was quickly fol-

lowed by unconditional surrender. Unity of political

parties was achieved in the People's Front j trade-union
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unity was not, and this made more diflicult the Organ-

ization of resistance. Worst of all, the ties with the

democratic peoples of every country proved so weak

that Mexico and the Soviet Union were the only gov-

ernments to send aid. This lack of intei-national unity

bccame the deciding factor in the war.

To those who say now that the fight was hopeless

from the beginning, and that it should not have been

undertaken, it is enough to point out that the Republic

did not begin the war. Fascist attack was met with the

people's defense of themselves. At the beginning no one

could foresee that neither France, England nor the

United States would permit the elected government

even to buy arms for cash. As the war went on it be-

came a race between the people's organizing power and

the shipment of arms and armies from Italy and Ger-

many. When Teruel feil to the Republic it seemed the

people had gained the advantage they had never held

before. But overwhelming shipments from the Fascist

powers forced them back to the defensive. Munich was

the end of their hopes. Even before Munich, in June,

1938, the Spanish were cut off and no arms could come

in, while the Fascists knew—they were told plainly—

that Britain and France would do nothing to stop

them. Franco got planes, guns and tanks. The Republic

had not even enough food. When Barcelona feil the

Republican troops were being issued five buUets per

man per day. Franco's artillery concentration equaled

that of the Germans at Verdun. And Britain and France

were encouraging the men inside the Republic who

wanted to surrender. The magnificent Loyalist resist-

ance was smashed under circumstances that could not

have been foreseen in July, 1936.

Meanwhile the Rebeis themselves had been changed

by their effort to win the war. The movement that

Franco led in 1936 had been a counter-revolution,

bloody and simple. Its aim was to give Spain back to

the landlords and bishops and generals, who had ruled

it since the seventeenth Century, and thus reduce the

country to obedience and inertia. But Franco gradually

camc to realize that very few Spanish peasants would

serve in such a Crusade. In the effort to gain recruits

hc encouraged the Falange—the Spanish Fascist Organ-

ization—to promise all sorts of reforms, higher wages,

irrigation projects, even the breaking up of the big

estates. Fascist propaganda in Spain has gone to ex-

tremes of demagogy. In attempting to outmatch the

radicals, it has shouted "Down with the capitalists"—

in a country where the capitalists are not so strong as

in Italy or in Germany. Spain will change greatly

in the next few years. Most of the promises made to

the Spanish masses will be broken, but some of them

are likely to be kept, under the always present threat

that the masses will rise again. Franco's triumph is by

no means the end of the struggle.

It is heartbreaking that the Republic is defeated—as

all the events of these months have been heartbreaking

y
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to democratic, progressive people. It is small comfort

to say that the Spanish people cannot finally be beaten,

that they must ultimately free Spain. We reckon pain-

fully how much has been lost, how many o£ the best

have been killed. But work is still to be done for Spain.

The North American Committee to Aid Spanish De-

mocracy is raising money to aid the refugees and mak-

ing efforts to prevent as far as possible the massacre

that Franco has already^ begun. The Friends of the

Abraham Lincoln Brigade are taking care of the dis-

abled Americans who fought in Spain. They must raise

thousands of dollars to bring home Franco's American

prisoners who, it is hoped, will be released soon. The

millions who have been helping Spain can go on help-

ing in these ways. Best of all they can help by throwing

their energy into the fight against fascism anywhere

and everywhere in the world. A good slogan for that

fight is in our minds. It is "No Pasaran!"

Amending the Neutrality Law

A5 THE SENATE begins hearings on proposed modifica-

xV tions of the Neutrality Act, we should be aware

of the implications of the main suggestions. One is to

repeal it altogether j this would leave us in the position

we held during the last European war, when we de-

fended our right to trade with all belligerents, includ-

ing the shipments of munitions to them. This prepared

the way for our entrance into hostilities, because of the

impossibility of defending füll "neutral rights" against

either side without joining the other, and because of the

war boom, which would have been ended if we had

allowed Allied credit to fail. This, to our minds, is the

worst course of all. Another proposal—the amend-

ment oflFered by Senator Thomas—is to allow the

President discretion to discriminate among belligerents,

applying the act solely against "aggressors." This

means virtually joining any European system of col-

lective securityj it would make it as certain that we

would participate in a new war as the first course.

The Pittman proposal is to abandon the absolute em-

bargo on arms and munitions, applying the "cash-

and-carry" plan to export of these goodsj otherwise the

act would be retained substantially in its present form,

except that it would not apply to civil wars and that

responsibility for action under it would not be left to

the President's discretion, but would beexercisedjointly

by the President and Congress. This proposal is far bet-

ter than either of the first two. Its main change would

be to make it possible for Britain and France to buy

munitions here after war broke out. This would some-

what increase the likelihood of our being drawn inj no

such concession should, in our opinion, be made until

we know whether Britain and France would be fighting

for causes we believe in and really needed this help.

Those whose main desire it is to keep us out of war
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want to make the law more strict rather than less so,

bv eliminating presidential discretion as much as pos

sible. They desire to make the application of the act

obligatory in the case of undeclared war, so that the

President could not again fail to invoke it as he did in

the Far East. And they want to apply the cash-and-carry

plan not merely to such non-military commodities as

the President may designate, but to all exports to bellig

erents outside of munitions, which would be äbsolutely

embargoed as at present. This course involves somc

difficulties, but admittedly it would strengthen our hand

in remaining at peace.

Finally, it is possible to continue the act virtually as

it Stands by reenacting the cash-and-carry clauses, which

automatically expire on May i. This, in our opinion,

should be done if no other legislation is enacted. If the

act were further amended to eliminate civil war from

its provisions, we should not be in so much danger of

aiding the wrong side in a battle for democracy, as we

did in Spain.

It must be remembered that, after a war breaks out,

Congress can always amend the act in the direction of

favoritism to one side and participation in hostilities.

But it is not likely to amend it in the other direction,

since the more we trade with belligerents, the more

deeply involved we shall be, and partisanship is always

intensified after war begins. The present act, under the

existing control of the seas and the distribution of

purchasing power, seems to us as far as it is desirable

to go in allowing the economic weight of the United

States to Support Britain and France. Under it they can,

without protest from us, virtually stop trade with their

enemies, and they can buy everything they need except

munitions. They manufacture most of their own muni-

tions in any casej their principal need is for raw mate-

rials and other manufactured articles. If the act cannot

be made more stringent, it should at least not be made

less so.
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Europe's Explosive Minorities

Germany's DRIVE TO THE EAST—its momentum

accelerated both by Nazi successes and by eco-

nomic strains within the Third Reich—reveals

in a new light the national-minorities problems which

for centuries have plagued this region. Innumerable

migrations of peoples from east to west, and again from

west to east, have left fragments of diverse nationalities,

now hopelessly mixed by intermarriage. Each of these

national minorities—often no more than an Island in

the midst of the State where it found anchorage by

accident or design—remains conscious of its peculiar

characteristics, language and cultjare, and retains its ties

with the mother country, refusing to abandon the

hope of eventual reunion with a Greater Germany, a

Greater Hungary or a Greater Ukraine.

These hopes were at least partially realized at the

Paris Peace Conference, where the doctrine of "self-

determination" was invoked to settle conflicting terri-

torial Claims. Poland, partitioned by Russia, Germany

and Austria in the eighteenth Century, once more be-

came an independent nation. A new State, Czecho-

slovakia, was welded out of former provinces of the

Hapsburg empire. Croats and Slovenes were set free

to join their Serb brethren in Yugoslavia. Italy recov-

cred its terra irredenta from Austria-Hungary. Fin-

land, Estonia, Latvia and Lithuania had already

Obtained their independence from revolutionary Rus-

sia. Of the sixty million people who before the War had

lived under alien rule from the Baltic to the Adriatic,

forty millions obtained fulfilment of their national as-

pirationsin 191 9.

The peace settlement, however, failed to correct the

grievances of some existing minorities, and created new

ones in the Secession States. The doctrine of self-deter-

mination had been applied chiefly where it happened

to coincide with the Strategie, political and economic

interests of France's new allies in Eastern Europe—

Poland, Czechoslovakia, Rumania and Yugoslavia—

which were to replace Russia as a bulwark against re-

newal of Germany's Drang nach Osten. In some of

these States, national minorities after the War consti-

tuted from 25 to 35 percent of the total population.

Large German minorities rcmained in Polish Upper

Silesia, in the South Tyrol cedcd by Austria to Italy,

in Rumania (where Saxon and Swabian immigrants

had settled as early as the twelfth Century), in Yugo-

slavia and Hungary. Half of the population of Mcmel,

assigned to Lithuania in 1924, was German. The pre-

dominantly German port of Danzig was transformcd

into a Free City under League protection to give

Poland an outlet to the sea. Most dangerous of all,

3,500,000 Sudeten Gemans, once subjccts of the Aus-

tro-Hungarian empire, were left under Czechoslovak

rule without any opportunity to express their wishes

through a plebiscite.

Over two million Hungarians, detached from their

fiercely patriotic homeland, were handed over to

Czechoslovakia and a Greater Rumania. The Upper

Silesia plebiscite left hundreds of thousands of Poles

in eastern Germany. Rumania was allowed to retain

Bessarabia, wrested in 191 8 from Soviet Russia, with

its large Russian population. The Ukrainians remained

divided among Poland, Czechoslovakia, Rumania and

the Soviet Union, all of which they regarded as op-

pressors in greater or less degree. Post-war economic

difficulties, multiplied by the frantic efforts of minute

States to achieve self-sufficiency, envenomed the cen-

tury-old problem of the Jews, who in several countries

—notably Germany, Poland, Hungary and Rumania

—

came to be regarded not as a rellgious, but as a

racial or national minority.

The principal grievance of Germans and Hungarians

against Czechoslovakia was that they now had to be

ruled, however generously, by what they regarded as an

inferior people. A new peace settlement based on the

doctrine of "self-determination"—which Hitler, like the

Paris Peace Conference, found convenient to invoke

when it suited his purposes—merely creates new sets

of national minorities on the other side of altered

frontiers, as has been done by the Munich accord and

the establishment of a German protectorate over Bohe-

mia and Moravia.

Unfortunately for the future of European appease-

ment, nationalst sentiment throughout this region, far

from abating after the World War, has been fanned

to fever heat by political and economic confllcts, and

now plays directly into the hands of Hitler, himself

the new Messiah of German nationallsm. Like the

Kaiser's Supreme Command, which in 19 18 foUowed

the policy of divlde and rule in Eastern Europe, seck-

ing to set up German princellngs in former Russian

provinces, Hitler uses national and social confllcts to

bring neighboring states under the economic domina-

tion of the Third Reich.

This domination Germany must achieve if Hitlcr's

bloodlcss Munich victory is not to prove a barrcn tri-

umph. The acquisitlon of industrializcd Austria and

Sudetenland merely increased Germany's need for for-

clgn exchange to purchase the addltlonal food rcqulred

by her new tcrritorles, adding little to her resources

except Intanglble prestige. During the World War

Germany, through her alliance with Austria-Hungary,

already dominated Austria, Sudetenland, Bohemia and

Slovakla, as well as Hungary and the former Hun-
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garlan provinces now held by Rumania, which may

eventually be absorbed by the Third Reich. Yet she

lost the War—partly because she failed to öbtain, in

Eastern Europe, the wheat and oil needed by her army

and civilian population. Today Hitler and Goering

assert that Germany has been insulated against recur-

rence of a blockade by the Western powers. This asser-

tion may prove a vain boast, unless the Nazis are more

successful than the Imperial General Staff in persuad-

ing or coercing the Eastern European countries outside

the pre-war German-Austro-Hungarian bloc to coördi-

nate their natural resources with Germany's militarized

industrial System.

In dealing with these countries, the Third Reich has

three powerful weapons at its disposal: the technique

of boring from within, which consists of using national

minorities or discontented social classes in each State to

undermine the existing regime j the policy of barter, in-

augurated by Dr. Schacht but perfected by his suc-

cessor, Walther Funk, by which it purchases large

quantities of foodstuffs and raw materials—often as

much as 50 percent of a country's total Output—at

prices above world levels, offering in return manufac-

tured goods, armaments (including those produced by

the Skoda works of former Czecho-Slovakia), and tech-

nical contracts for the construction of factories and pub-

lic works j and its military power, which not one of its

neighbors to the East can hope to resist single-handed.

Yet this very wealth of potential weapons may prove

to be Germany's undoing. For, unless the Germans

have become much more tactful than they were before

19 14—and recent events would seem to demonstrate

the contrary—they will again antagonize non-German

peoples by their "master-race" arrogance. Until re-

cently, Hitler has had the advantage of dealing with

Austrians, Sudeten Germans and Memellanders, many

of whom sincerely wanted to go "home to the Reich."

From now on he must practise his policy of divide and

rule among Slavs, Rumanians and Magyars who for

centuries have resisted German domination, and are

now hastily erecting a dike against the German flood

by belated concessions to national minorities within

their borders. Nor is it certain that the Nazis will suc-

ceed in concentrating their attention solely on Eastern

Europe. Hitler, who in "Mein Kampf" berates the

Kaiser for becoming involved in war with Britain over

colonies and naval supremacy instead of forging single-

mindedly to the East, may find himself in a similar

dilemma. His virulent post-Munich attacks on Britain

and the United States indicate that the Führer, hav-

ing proclaimed Germany's hegemony in Eastern Eu-

rope, may not resist the temptation of simultaneously

making a bid for world power—and incidentally throw-

ing a sop to Italy.

Typical of the problems which loom on Germany's

eastern horizon is that of the Ukraine. Germany and
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Austria-Hungary, anxious to obtain food for their

demoralized populations during the World War,

signed a separate treaty of peace with a nationalst

Ukraine which had proclaimed its independence from

Russia. But when German troops attempted to strip the

Ukraine of its foodstuffs for the benefit of the Central

Powers, they encountered, on the part of the peasants,

the same kind of passive resistance which in 1933

nearly wrecked Soviet collectivization.

Incorporated in 1923 into the Union of Soviet So-

cialist Republics, the Ukraine insisted on retaining the

right to leave the union "freely." Today, the Ukraine

enjoys a large measure of cultural autonomy, and the

young generation appears loyal to the Soviet govern-

ment. Relations with Moscow, however, have been

marked by stormy political and economic conflicts. The

trial in 1930 of a group known as the Union for

Liberation of the Ukraine, composed largely of intel-

lectuals, revealed a plot to overthrow the Moscow

government and proclaim an independent Ukraine.

Stalin's collectivization campaign in 1933 aroused the

bitter Opposition of Ukrainian peasants, many of whom
had enjoyed private ownership of land before the

World War. Thousands of them were deported at that

time to north Russia and Siberia. More recently, dis-

affection in the Ukraine has been attributed to Trotsky-

ist activities, linked with German propagaiida, and a

determined effort has been made by Moscow to im-

prove the economic and military position of this region.

If some Ukrainians in the USSR find reason to com-

plain, far worse is the position of their compatriots in

Poland, whose national aspirations have been system-

atically crushed by the Polish government. The

Ukrainians have retaliated by acts of terrorism reminis-

cent of Black and Tan days in Ireland, provoking

government reprisals like the bloody "pacification of

Eastern Galicia." In the teeth of Polish oppression, the

Ukrainians have preserved their cultural identity, built

up successful coöperative enterprises and organized an

active National Democratic Party.

When, immediately after Munich, neighboring

Ruthenia (rechristened Carpatho-Ukraine) obtaincd

autonomy from Czecho-Slovakia—thanks to the In-

tervention of Germany, determined to prevent the

creation of a common Polish-Hungarian frontier across

Ruthenian territory—the Ukrainians of Poland re-

newed their demand for autonomy. Poland, fearing

that Germany might use Carpatho-Ukraine as a rally-

ing ground for a Nazi-dominated Ukrainian-independ-

ence movement which would disrupt the Polish State,

demanded cession of this province to Hungary, and

hastened to improve its relations with the Soviet Union,

also menaced by Hitler's Ukrainian program. Follow-

ing the conclusion of a treaty of guarantee betwccn

Germany and Slovakia, and the occupation of Carpatho

Ukraine by Hungary, which might easily become a

vassal of the Third Reich, Poland began to press for

APRIL 12, I 939

cession of Carpatho-Ukraine to Rumania, which has

good reason to fear both German and Hungarian re-

visionist aspirations. Poland's maneuvers, however,

merely increased the hostility of her Ukrainian subjects.

Paradoxical as it may seem, for the Ukrainians of

Poland and Ruthenia Germany today is not an enemy,

but a powerful protector, who might foster their plans

for a greater Ukraine. Here, as elsewhere, Hitler is

utilizing the past mistakes of potential opponents to

forward his own aims, which ultimately include access

to the Soviet Ukraine, with its wealth of water power,

foodstuffs and raw materials.
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This Ukrainian drcam did not originate with Hit-

ler. It did not even originate with the pre-war Pan-

Germans. It was cherished by that other corporal, who

rose from humble beginnings to be Emperor of all the

French and the terror of Europe. In 1812 Napoleon,

like Hitler, hoped to use a disaffected Ukraine to bring

about the downfall of Russia. He reached Moscow—

but failed to conquer Russia. Today, unless the signs

of the times prove entirely wrong, the Germans will

not be any more successful.

In an ideal world, free from the virus of national-

ism, the conjunction of German technical skill and

Principal National Minorities in Central and Eastern Europe

Nutnbers

7,200,000

200,000

180,000

450,000

800,000^

1,200,000^

65,000

60,000

1,500,000

38,000

80,000^

300,000^

50,000

92,000

234,000

200,000

200,000

600,000

400,000

200,000

150,000

600,000

87,000

230,000

580,000

450,000

91,000

1 According to Germans.
2 According to Poles.

3 According to Lithuanians.

4 According to Ukrainians.

Note: The figures in this table can be regardcd as approxi-

mate only, since recent political readjustments and discrepancics

between official and national-minority statistics make entirely

accurate computation impossible.

Lack of Space precludes a detailed history of how cach of

these national minorities came to be incliided within the State

in which it lives at prcsent. To mention the most importanl:

Czechs and Slovaks, once subjects of the Austro-IIungarlan

empire, were transferred to Germany, Poland and Hungary by

the Munich accord of September 29, 1938, the Vicnna award

of November 2, 1938, and the establlshment of a German pro-

tectorate over Bohemia and Moravia on March 16, 1939*

Germans, Croats and Slovenes, once subjects of the Austro-

Hungarian empire, were transferred to Italy and Yugoslavia by

the peace treaties of 1919-20.

Hungarians, once subjects of the Austro-Hungarian empire,

National Mtnority Where Tound

Czechs and Slovaks Germany *

Poland

Yugoslavia

Hungary

Poles Germany

Lithuania

Latvia

White Russians Poland

Lithuanians Germany

Poland

Russians Lithuania

Estonia

Latvia

Poland

Rumania

Slovenes and Croats Italy

Bulgarians Rumania

Greece

Turkey

Yugoslavia

Turks Greece

Rumania

Bulgaria

Hungary

Slovakia

National Minority Where Tound

Ukrainians (Ruthcnians) Poland

Rumania

Germans

Hungarians

Rumanians

Bulgarians

Greek«

USSR

Estonia, Latvia and

Lithuania

Italy

Slovakia

Poland

Hungary

Rumania

Yugoslavia

USSR
Rumania

Yugoslavia

Slovakia

Yugoslavia

Bulgaria

Greece

Turkey

Bulgaria

Turkey

Numbers

4,442,000^

7,500,000*

500,000^^

1,250,000"*

31,120,000*^

37,000,000*

115,000

250,000

1 40,000

I
800,000*-*

[1,700,000^

500,000

800,000

500,000^

ÖOOjOOO'-

1,000,000

1,390,000'

1,900,000''

470,000

68,000

250,000

70,000

17,000

20,000

67,000

175,000

f^ According to Rumanians.
fl According to Russians.

7 According to Yugnslavs,

8 According to Hungarians.

were transferred to Rumania and Yugoslavia by the peace treaties.

Germans in Poland, Rumania, Hungary, Yugoslavia and the

Baltic States elther scttlcd there during centuries or were scpa-

rated from Germany and Austria-Hungary by the peace treaties.

Russians and White Russians, once subjects of the Tsarlst em-

pire, were left in Poland, the Baltic countries (Estonia, Latvia

and Lithuania), and Rumania by the break-up of that empire in

1917-18.

Bulgarians In Rumania were transferred to that country either

at the close of the Balkan wars In 191 3 or at the close of the

World War.

Germans In the USSR were settled by Peter the Great and

Catherine the Great in the eighteenth Century, chiefly along the

Slovaks are not listed as a national minority, since Slovakia

still dcscribes itself as an "independent" State.
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organizing genius with the barely explolted natural

resources of Eastern Europe might be expected to

fructify a backward region and raise the Standard of

living of its impoverished populations. Sooner or later

the national groups which in 191 8 shook off the yoke

of Hapsburgs, Hohenzollerns and Romanovs are

bound to go through the process of industrialization and

social revolution. Theoretically, there is no more rea-

son why this process should be carried out by Britain

and France, which have few economic interests in

Eastern Europe and have shown little concern for

the welfare of the Danubian peoples, than by Ger-

many, which offers a natural market for their prod-

ucts. Nor is it entirely correct to assert, as is often done

in the United States, that Hitler's drive to the east is
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encouraged by the ruling classes of the Danubian

region. These classes, which in the past have closely

collaborated with the capitalists of Britain and the

United States in exploiting their countries' resources,

have most to fear from the establishment of a Nazi-

controlled totalitarian System. It is the peasants and

middle-class youth of the Danubian region who wel-

come Nazism, because they regard it as a more satis-

factory revolutionary formula than communism. Yet

welcome as Nazi economic "assistance" may seem to

some groups in the Danubian region, it may easily

exacerbate the nationalism of non-German peoples to

the point where a series of explosions will prove un-

avoidable. These explosions, however, may spell the

doom of German nationalism. vera micheles dean

I Was Hitler's Buddy: II

IwouLD LiKE TO SPEAK of Hitler's youth, for the

impressions of youth are the lasting ones. Govern-

ment officials, especially those posted at the bor-

der, always saw the paradise beyond the border. So

Hitler heard from his father only praise of Germany

and all the faults of Austria. And so he was to some

degree brought up to anti-Austrian feelings. Hitler was

an enemy of the Hapsburgs. He accused them of enter-

taining a hostile policy toward Germanism and fre-

quently said that with the accession of the Archduke

Francis Ferdinand the downfall of Germanism in Aus-

tria was to be expected. He also used to say that history

is the teacher of the nations.

Still history teaches us that we in Austria always had

to rely on our own strength when German civilization

was in danser. Where were the North Germans when

the Turks menaced Vienna? A Pole, King John

Sobieski, came to Vienna's rescue. The jealousy be-

tween Germany's rulers brought about the partition of

Germany under Napoleon. Frederick the Great was

base enough to appeal to Germany's arch-enemy France

against fellow Germans and Bismarck did not hesitate

to seek an alliance with Italy in his fratricidal war. The

instances of treason and guile which were committed

against the German people in Austria are innumerable.

In the World War our troops were always compelled

to hold positions until the Germans got a breathing

spell. Germans requisitioned all the food available in

the occupied areas, whereas we were forced into starva-

tion. In our country, in German Bohemia, the misery

had its dimax. We could obtain nothing from the Czech

districts, and many housewives were shot dcad when

they went to Germany to hunt for food. We would

hardly have been able to get the Prussians out of our

country if we had won the World War. If Austria were

to be governed by the National Socialists, as the Prus-

sians wish, our country would become a Prussian colony.

Prussians would be appointed to all the offices. We
would have nothing to say in our own country. I don't

wish to mention the events of the last few years. The

sins against us committed by the great German nation,

related to us by blood ties, will remain forever a blot

on its honor.

But one can't condemn the great German nation for

the actions of its leaders, nor is it possible to lay the

whole responsibility on Hitler. He calls himself the

leader, but I think he is the one being led. He em-

ployed for the Service of his party unscrupulous ele-

ments, but even he is now unable to check them. The

reputation of the German nation is destroyed. Hitler

can't get rid of the evil spirits he invoked.

We talked also about the policies adopted against

the minorities in different countries. At the same time

the forcible denationalization of the German minority

in Hungary was mentioned. I took exception to the

Prussian policy against the Poles and condemned the

attempt of the Prussians to turn the Poles into Ger-

mans by violence. Hitler said this was unavoidablej

a State must try to create a uniform nationality within

its borders. I was very angry that Hitler always took

the government's part. Whether the ruthless policy of

Magyarization was discussed, or the policy in Posen, or

Upper Silesia, Hitler invariably approved of all such

violent methods as necessary for the state's sake. In

such debates I always sided with his opponents, but

Opposition was useless because of his shouting.

He talked often about his youth. He said with pride

that the people of the Innviertel (the district in which

he was born) had the reputation of brawlers, and he

told about watching their fights as a lad, and even en-

joying them. It was a holiday for him when a friend

took him and his father to the district court in Ried

to see the deadly weapons exhibited there that had

been collected during peasant fights. W^hat others ab-

-^
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horred appealed to him. I don't know whether such

instincts disappear in later life. I simply am tclling my

personal experiences with Hitler, without comment or

adornments.

Hitler also told me that when he got into fights as a

boy his father wouldn't let him complain but made him

fend for himself.

He had read considerably about the Revolution of

1848 and lectured about it a great deal. Richard Wag-

ner was then his favorite subject, first Wagner as a

revolutionist in 1 848 and afterward his struggles, until

he found a patron in King Ludwig. We often went to

the scenic railway in the Prater, where we could hear

the organ play "Tannhaüser." Hitler listcned quictly

and explained the action to us. Once he grabbcd my

hand excitedly and said, "That's the passage! Do you

hear? That's the passage!" *'
•

On our way home he tried to cxplain the opcra to us

and sang some passages. In his excited way hc could

only hum a few tones and fidgct with his arms. But he

could describe the scenes very well, and what the music

meant. I don't think that it was a real undcrstanding of

music, thoughj he had more of a sensc for what was

going on on the stage and what had to be pcrformed.

For Wagner he had a great enthusiasm, and said some-

times that opera is really the best divine Service. Evcry-

thing about him was somewhat exaggerated.

In the scenic railway there was always a great dcal of

Mozart played, first of all from "The Magic Flute."

Hitler would try to hurry us and get us to leave. Once

I remarked that Mozart was greater than Wagner, but

Hitler denied it vehemently. He said Mozart fitted

the old sentimental times more, but that today he had

been outlived. But Wagner was a fighter, there was

more greatness and power in Wagner. Besidcs there

were more people kept busy, especially in the orchcstra.

He also liked to talk about Gottfried Semper, the

architect of the Hofburg, the Museums and the Burg-

theater. And one day we spoke of Karl May, for there

were rumors that he had been jailcd for scrious offenses.

Hitler said it was mean to bring up his past against such

a man, that they who did it were hyenas and scoundrcls,

and that he himself had read Karl May, who was really

a great writer.

Ideas and novelties were his hobby. He thought mcn

of the future would nourish themsclvcs more and more

with Substitutes, a pill perhaps sufficing as a whole day's

ration. I told him Pd stick to my cakes and wine, and

leave the pill-food to others. Anothcr time Hitler ex-

plained the force of gravity to us, and assumed that

the next great scientific advance would be the elimina-

tion of gravity from objects, so that iron blocks could

be moved from place to place without difficulty.

We talked of the necessity of religion, as there had

• been published in the Arbeiterzeitung an article mock-

ing a Corpus Domini procession. Hitler condemned it

strongly on the ground that the religion of the common
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people was bcing destroyed without a Substitute being

offercd them. He often said religion was necessary, and

that if there were none it should be created. Hc spoke

of Voltaire's having gone to church, because he had been

robbed by peasants. The peasants said that if there were

no God, as Voltaire claimed, then there was no sin

eithcr, so Voltaire went to church to prove to them

that he believed in God.

Hitler often received benefits from convents. I have

already spoken of his having been fed with convent

soup, but also for medical advice he went to the Merci-

ful Brothers (Barmherzige Brüder). But he charged

Catholicism with Germanophobia, because the Popes

were mostly Italians. He said the Catholic Church had

reached her present power and greatness by good Or-

ganization, and pointed to the past when the Church

won her way with firc and sword. He also said the

Catholic Church had spilt more blood than any other

religion. He believed that the Western nations gained

a great deal from the oriental civilizations during the

Crusades, and so our art rose to new heights.

If the Germans had remained faithful to their old

mythology, they would today be a united nation, and

would have reached a higher Standard of civilization.

He meant that the Germanic faith, if retained, would

have become more ideal with the changing times, and

in this connection pointed to the Greeks, in whose faith

he said ideals were revered as gods. He was a particu-

lar admirer of the structure of the Greek State, where

scholars and philosophers exerted a strong influence, a

thing we should have emulated. That had been the

epoch of philosophy, but in our technical age philoso-

phy was badly ncglectcd. He asserted that it would be

easier to combat misery if there were more philosophy.

And moreover, he said, there should be more business

men in the government, that it should not be, as it was,

füll of jurists and bureaucrats.

Once Hitler remarked that the Protestant Church

was Germany's true religion. I asked him why his

father had not been converted to Protestantism. Hitler

retorted that since his father was a governmental offi-

cial it would have made difficulties. Hitler admired

Luther as the greatest German genius.

Now I want to make some remarks about Hitler's

opinion of the Jcws. In those days Hitler was by no

mcans a Jcw hater. He became one afterward. Hc used

to say even then that the end sanctions the means, and

so he incorporated anti-Semitism into his program as a

powerful slogan.

In the Home, Hitler had helpful adviscrs who were

Jews. There was a one-eyed locksmith called Robinsohn

who often assisted him, since he was a beneficiary of an

accident-insurance annuity and was able to spare a few

pennies. And in the Maennerheim Hitler often found

Jews who listened to his political debates. The salesman

Neumann became a real friend. Neumann was a busi-
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ness man by profession and didn't shrink from any

work. At first he was with two signboard painters, one

a very industrious man and the other the former lamp-

lighter, Greiner. Later on Neumann worked with an-

other Jew who was buying old clothes and peddling

them in the streetsj at this time he often gave Hitler

old clothes. He was a good-hearted man who liked

Hitler very much and whom Hitler of course highly

esteemed. Hitler told me once that Neumann was a

very decent man, because i£ any of us had small debts

Neumann paid them, though he himself was very much

in want.

At that time Theodor Herzl and the Zionist question

were very much discussed. Hitler and Neumann had

long debates about Zionism. Neumann said that if the

Jews should leave Austria it would be a great misfor-

tune for the country, for they would carry with them

all the Austrian capital. Hitler said no, that the money

would obviously be confiscated, as it was not Jewish but

Austrian. Then Neumann always made a jokej it would

nevertheless be a misfortune for Austria, because when

the Jews crossed the Red Sea all the coffeehouses in

Leopoldstadt were deserted.

Neumann went to Germany in 19 10. He tried to

persuade Hitler to join him, speaking with great en-

thusiasm of Germany, but Hitler wasn't able to make

up his mind. Since then I have never heard of

Neumann.

Hitler was able to seil his watercolors almost solcly

to Jewish dealers. He sold to Jacob Altenberg of the

Wiednar Hauptstrasse, who also had a branch in the

Favoritenstrasse. There was another Jewish shop in the

Favoritenstrasse, owned by Landsberger, who also

bought from Hitler, and there was Morgenstern in the

Liechtensteinstrasse, who often bought from him and

sometimes recommended him to the private customers.

The Christian dealers, like the frame manufacturer

Schiefer in the Schönbrunnerstrasse, didn't pay any

.better than the Jews. Besides, they only bought again

when they had disposed of the first lot, while the Jew-

ish dealers continued to buy whether they had sold any-

thing or not. Hitler often said that it was only with the

Jews that one could do business, because only they were

willing to take chances. They are really the most effi-

cicnt business men. He also appreciated the charitable

spirit of the Jews, and mentioned the statesman Son-

nenfels during Maria Theresa's reign. He went even

further. For instance, when the people in the Home
expressed resentment at Queen Elizabeth's erecting a

monument to Heine on her estate at Corfu, Hitler

argued that it was sad that Heine's fatherland did not

similarly recognize his merit. Hitler himself didn't

agree with Heine's views but his poetry deserved re-

spect. When it was argued that there were few artists

among the Jews, Hitler replied that there might be

few, but there were some, and he mentioned Mendels-

sohn and Offenbach.

^!
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But he admired the Jews most for their resistance to

all persecutions. He remarked of Rothschild that he

might have had the right of admission to court but re-

fused it because it would have meant changing his

religion. Hitler thought that was decent, and that all

Jews should behave likewise. During our evening walk

we discussed Moses and the Ten Commandments.

Hitler thought it possible that Moses had taken over

the commandments from other nations, but if they

were the Jews' own they had produced as a nation one

of the most marvelous things in history, since our whole

civilization was based on the Ten Commandments.

About Christ he said that he must surely have been in

India, as he adopted points of Buddhism, and after all

he was the son of a Greek who served as a Roman army

captain. During these walks a Bavarian foreman from

a dairy often accompanied us. He wondered why Jews

always had remained strangers in the nation, and Hitler

answered that it was because they were a different race.

Also, he said that the Jews had a different smell,

Nevertheless Hitler at that time looked very Jew-

ish, so that I often joked with him that he must be of

Jewish blood, since such a large beard rarely grows on

a Christian's chin. Also he had big feet, as a desert Wan-

derer must have. Hitler himself often remarked that

descendants of Jews are very radical and have terror-

istic inclinations. He said that for a Jew to take advan-

tage, to a certain extent, of a non-Jew, was not punish-

able according to the Talmud. On the other hand he

often dismissed the charge of ritual murder with the

remark that it was absolute nonsense, a groundless

slander. He used to quote from "Nathan der Weise"

by Lessing and could well recite the parable of the

three rings. He believed every religion to be good, and

expressed the opinion that the Jews were the first civi-

lized nation because they were the first to abandon

polytheism for the belief in one God. The fact that

they made no images indicated, he said, that they wor-

shiped God more as Nature itself. So he didn't care

much about anti-Semitism.

Hitler often even denied that Jewish capital ists prac-

tise usury, and pointed out that most capital is in the

hands of Christians. He accused the nobility of prac-

tising usury, using the Jews as agents. However, he

called the nobility a sort of noble race that would for-

ever remain preeminent. But Emperor Wilhelm II he

called a conceited chatterer who posed for monuments.

Perhaps many people will doubt the truth of these

Statements, and point to the German Reich today. But

I have often noticed myself that anti-Semitism took

cruder forms in Germany than in our country. This is

due to the character of the Germans, cspecially the

Prussians. I am convinced that Hitler himself doesn't

agree with many of these insanities, but he is the pris-

oner of his circle. reinold hanisch

(To be concluded,)
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Will Canada Join the U.S.A.?

GREAT BRiTAiN today is the most vulnerable of

the great powers. With her far-flung empire

and an extroverted economy that could not

survive the rupture of her empire Communications for

more than a few weeks, Britain is acutely sensitive to

disturbances of the Status quo in any part of the world.

It is this that imposes on her statesmen a complex policy

of temporization and maneuver, one might almost say

of orderly retreat. The direction of British affairs is en-

trusted to elderly mediocrities, because the decrepit

empire could not well survive the vigorous leadership

of a Lloyd George or a Winston Churchill. This bodes

ill for her relations with her dompions.

John Bull's Empire constitutes*one of history's anom-

al ies. The American Revolution taught British states-

men the wisdom of retreating gracefully before the

inevitable and granting autonomy to their white terri-

tories as they attained maturity. As long as London

remained the money market of the world, and the

dominions primarily agricultural countries, the mother-

land held her dominions by firm economic bonds. In

the case of Canada this Situation scarcely survived the

pre-war period. New York has long replaced London as

a source of capital for Canada. In addition the develop-

ment of domestic industries has seriously impaired the

Canadian market for British products.

From time to time there have been grandiose proj-

ects advanced for Empire Free Trade. These were less

absurd in the mouth of Joseph Chamberlain at the turn

of the Century than as revived by the irrepressible Lord

Beaverbrook a few years ago. The scheme drags not one

leg but two. It assumes that the dominions are prepared

to sacrifice their domestic industry to their agriculture,

which is anything but the case, above all in Canada.

Then too it calls for the exclusion from Britain of the

wheat, beef and hides of the Argentine, the most for-

midable competitor of the dominions. But economically

the Argentine is more intimately a part of the Empire

than Canada.

Through the barter System, Nazi Germany has

forged a weapon of economic and political penetration

out of its vast market for primary products. For Great

Britain to shut foreign raw materials out of her markets

in favor of Empire produce would be willfully to hand

two continents—Europe and South America—to Hitler.

During last August and November the British gov-

ernment made "political" purchases of wheat from

Rumania totaling 600,000 tons. Meanwhile the wheat-

producing dominions are faced with the largest surplus

in recent years.

The ambitious plans of Chamberlain were translated

into reality by the modest System of Empire tariff

preference. This has done much to maintain the ties

between the dominions and the motherlandj without

doubt the British Empire dies hard. In the case of

Canada, however, it has a surprising contrary effcct.

The Empire market to which Canadian products have

relatively easy access has beckoned irresistibly to the

American industrialists. Countless large American con-

cerns have established Canadian subsidiaries. Canada

has become a window into the Empire for the U.S.A.

The entire auto industry of Canada is controlled by

parent American concerns, and many of the parts come

from the United States. One-third of its production is

exported to other parts of the Empire.

The paring down of dominion preference in the

British market under the Anglo-American-Canadian

trade treaty has a prophetic significance. It means the

slackening of the last economic tie that binds Canada to

the motherland. The serious decline in the importance

of Canada's wheat exports during the last few years

has had a similar effect.

Politically too Canada has feit a strong tug away

from the motherland. The ardent regard of the French-

Canadian minority for the "patrie" is limited to their

native province: their ties with the rest of Canada they

accept as a cold fact of political geography. They are

violently opposed to becoming involved in a war for the

defense of the Empire. In the Great War French-

Canadian resistance waxed as the scale of Canadian par-

ticipation grew. The squabble over the question of

bilingual schools for the French minority in Ontario

was of greater interest to Quebec than all the fronts of

Europe. When conscription was introduced in 191 7,

armed barricade fighting broke out between the army

and the people in Quebec City. The province sent prac-

tically a solid anti-conscriptionist bloc to the House of

Commons. The best way out of the difficulty that the

Borden government could find was the virtual Suspen-

sion of the Conscription Act in Quebec. Canadian neu-

trality would have eased Canada's financial Status; its

participation left it crushed under an alpine bürden of

debt.

The Empire is approaching a critical period when its

ties will be submitted to more severe tests than after-

dinner speeches. The outlook is far from bright. Mr.

Malcolm MacDonald, who as British Secretary for the

Dominions should know, publicly bewails the dangcr

of the dominions formally leaving the Empire. Scart

wonder that Britain is exporting her royalty simul-

taneously in all directions in a desperate effort to rc-

vive the flagging empire ties. King George is to tal.-

the Step, unprecedented for a reigning monarch, < f

visiting Canada. The Duke of Kent is earmarked for

the governor-generalship of Australia. It is even sai

that the Duke of Windsor will be enlisted for similar
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Service once the cosmic problem of the right of his

Duchess to curtsies has been threshed out.

Of greater practical significance than King George's

trip to Canada was President Roosevelt's visit there

last Summer. In his Historie speech at Kingston, the

President took the unparalleled Step of announcing the

extension of the Monroe Doctrine to Canada. Over a

hundred years ago a British foreign minister prompted

President Monroe to formulate the doctrine that bears

his name in order to facilitate British economic penetra-

tion in the revolting Spanish colonies. Its extension to

Canada today is more than a subtle hint that the Empire

alone cannot defend her North American dominion.

The dominion enters as a vital factor into the defense

plans of the United States.

Canada's mighty "good neighbor" to the south has

long cast its shadow on Canadian foreign policy. Cana-

dian delegates to international gatherings have never

tired of brandishing the 4,000 miles of undefended

American-Canadian frontier. The truth is that these

are 4,000 miles of frontier not worth defending. Its

vast area does not give Canada the military advantage

of depth as is the case with Russiaj everything of im-

portance is to be found strung precariously across the

country within a hundred miles of the American fron-

tier. The rest of the world is too distant to make possible

a "balance of power" policy towards the United States.

Canada must avoid becoming involved in hostilities

with the United States. This is the fundamental axiom

of her foreign policy that takes easy precedence over her

relations with the Empire. When Britain's Japanese

alliance threatened to embroil her relations with the

United States after the War, Canada's lone-handed

struggle at the Imperial Conference of 1921 caused

Britain to denounce the alliance the following year.

Canada's position as a British dominion has provided

Uncle Sam with a "window into the Empire" in the

sphere of diplomacy as well as economics.

Today the British Empire is drifting toward an un-

certain future. Mr. Chamberlain's appeasement may,

for the time being, direct the expansive policies of Nazi

Germany elsewhere. But at best this will only mean

that a more powerful Germany immeasurably fortified

by her Eastern conquests will challenge the Empire in

India, Africa and Europe tomorrow. Meanwhile the

rapprochement of Britain with the Berlin-Rome-Tokio

axis does not bode well for her friendship with the

United States. A military defeat of Britain or serious

friction between America and Britain, is almost certain

tc result in Canada's formal withdrawal from the

Empire.

In 1937 Canada bought goods worth $393,000,000

from the United States and sold it goods worth $43 5r

000,000. The purchases from and sales to Britain were

respectively $129,500,000 and $408,000,000—this de-

spite Empire preference which tends to pry Canadian
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trade from its natural Channels with the United States

and direct it toward the transatlantic motherland.

American capital investments in Canada amount to

$3,984,000,000 as against $2,725,000,000 for Britain.

Britain's investments date almost entirely from the pre-

war period. The greater part of American capital in

Canada was pumped into the country since 19 14 (over

$1,000,000,000 between 1926 and 1930). The tend-

ency, more than the absolute figures, is significant.

Today the main obstacles^o Canadian Anschluss with

the U.S.A. are the vested interests that have grown up

behind the tariff wall. Canadian banking, industry and

transport can boast of a degree of concentration far be-

yond anything that the United States has to show. The

report of the Royal Commission on Price Spreads shed

a revealing light on this. Industrial commodities in

Canada seil for substantially higher prices than in the

United States despite the lower average Standards of

wages in Canada and the national sweatshop that the

trusts have at their disposal in the province of Quebec.

Cotton fabrics in 1932 were as much as S^ percent

higher than in the United States, even when the Ameri-

can prices were translated into the cheaper Canadian

doUar of the time.

Mr. Roosevelt's formidable processing tax failed to

bring American cotton-fabric prices much within 15

percent of their Canadian equivalents. Meanwhile wages

in the Canadian textile industry averaged 30.4 cents

an hour for Ontario and 26.6 cents for Quebec as

against 42.2 cents and 35.6 cents for the Northern and

Southern states of the United States. The largest Cana-

dian textile trust, Dominion Textile Company, Ltd.,

formed as a result of a merger in 1904, has averaged

98 percent on its original common stock—dividends

reaching as high as 150 percent, and never falling below

50 percent since the second year of its existence. Here

we have the real fiber of Canadian independence that

asserts itself with equal truculence against the cheaper

British industrial commodities that threaten its Privi-

leges and against those from the United States. For the

monopolies Canadian independence has been a racket

that makes the Capones and Dutch Schultzes look like

small-time chiselers.

The demand for annexation to the U.S.A. was in

the mouths of the rebels of 1837 who rose against

the tyranny of the trading and land-owning aristocracy

and the British officialdom. The abolition of Canadian

grain preference on the British market with the repeal

of the Corn Laws in 1849 again brought matters to a

head. The Parliament Buildings in Montreal were

burned and the governor, Lord Elgin, mobbed. Con-

servative politicians, ministers of the Crown, spoke re-

signedly of annexation to the United States as the

Solution for the colony's economic difficulties. Recipro-

cal treaties with the United States for natural products

had the effect of quieting annexionist agitation for the

time being.

I
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The end of reciprocity with the United States in

1865 was not least among the factors that led to Cana-

dian Confederation. The colonies were driven to con-

solidate their domestic market. Confederation had its

seamy side that foreshadowed the future intimacy of

vested interest and the Canadian State. Its midwives

were the railway sharks seeking a government with

coffers big enough to underwrite and finance their

speculative ventures. There were the cries of the Nova

Scotians sold into Confederation against their expressed

will "for less than the price of a sheep's skin." Finally

the protectionist National Tariff Policy soon set in and

bled the Maritime and Western Provinces for the sake

of the greedy industrial interests of Toronto and Mont-

real. A domestic industry, frequently of an uneconomic,

parasitic character, gained a foothold in the Central

Provinces. ^< .

Today the Maritime Provinces that had a natural

outlet for their produce in New England have to look

tc central and western Canada, hundreds and thousands

of miles away, for their market. The agricultural west

that disposes of its wheat on the open world market

must buy the expensive industrial produce of Ontario

and Quebec. Industry is strictly localized in Ontario

and western Quebec, and dependent for the greater

part of its fuel on Pennsylvania coal. The rieh coal

fields of Alberta lie nearly useless. Distance cuts them

off from Canada's industries and local industrial devel-

opment is precluded by the limited market.

Seventy years of Confederation have not integrated

the different parts of Canada into an effective unit. Sec-

tional differences today are more bitter than ever in the

past. Influential circles in the Maritimes want tariff

autonomy. The west has even raised a demand for

secession and Organization into a separate British domin-

ion. This was the bürden of a resolution adopted at the

recent Convention of the United Farmers of Saskatche-

wan. The Rowell Commission appointed to inquire

into sectional antagonisms has been assailed from all

sides by recriminations and threats of secession. The

industrial interests of Central Canada, represented most

aggressively by the provincial premiers Hepburn and

Duplessis, defend their privileges fiercely.

The perennial economic difficulties that plague Can-

ada can almost all be traced to the cumbersome set-up

brought into being by Confederation. The railway

problem has its roots in the formidable factor of dis-

tance created by joining together the various sections

of Canada torn away from the neighboring parts of the

U.S.A. It became necessary to build transrontinentai

trunk lines independent of the American railway Sys-

tem. Hectic financing did the rest. Railroads and

finance remain the big headaches of Canadian politics.

Canadian economy leans disturbingly on the world

market. "With its small population it is the fifth largest

trading nation in the world," the official version blithely

runs. At a time, however, when the future of world
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trade must be considered highly problematical, this is

an added factor of economic instability. This too results

from the economic absurdity of Confederation. Re-

stricted to a northerly clime, frustrated in its attempt to

develop an effective internal division of labor by the

great distances, Canada can boast of a per-capita for-

eign trade five times as great as that of the United

States. To make matters worse, her economy is geared

to the least stable sectors of the world market—primary

products such as wheat, timber, non-ferrous metals and

semi-manufactures like newsprint. The blows of the

world crisis shook Canada more severely than most

other countries. It is largely due to the remarkable de-

velopment of her gold mining that she has been able to

surmount the most acute phase of economic distress.

Tariff or political unity with the United States would

integrate Canada into a balanced economic System.

WILLIAM STOKES

A Gay People

Fond of dancing and light iv'ines,

— Old Geography Lesson.

Without a shadow of a shadow of pn'de

Dead men and women wander on the streets

Of a gray city. The/ do not lift their eyes

Above the ground they used to call their own
Even to see bright articles in shops

Or peer at paper treatises on love

Cheap and neglected in the open boxes.

No leaf on any tree. But many statues

Bone-white and naked, writhing or sedate,

Gaze through the rain at nothing in the gardens,

At nothing at all.

A funny item in the morning paper

Says that in Washington, D. C, a dog,

A pet of the Itallan embassy,

Was granted diplomatic recognition,

with all due Status and immunities.

Hrre, Bonnet! Here^ Berard! Hcre^ Daladier!

HerCy Chamberlainy Hal'ijnx! (Down^ you sons of bkchesi )

Trained hounds that hunt with modulatcd voice

In the late winter sessions. Have your way.

Without a shadow of a shadow of pride.

What's honor? Air. Who hath it? He that died.

February. The Roman month of the dead.

Again the cock crew. Peace with honor, Britannicus.

Pray for us sinners. Not with a bang, but a whimper.

De mortuis nil nisi—
Quando ver ven'it meum?

Hearken! O brave, heart-breaking, noble sound!

Do I hear singing somewhere over the mountains?

—Arrihay victtmas hambnentes^

Arrihay todos a luchar!

Parts y February 28 ROLFE HUMPHRIEt
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Shoot the Works

Caught in the Surfeit

ROY HOWARD in a special cable to bis papers from Europe

stated that the American public is sometimes fooled

about foreign affairs by knowing too much. But he need not

have gone abroad to discover this dreadful State of affairs.

It obtains in the domestic scene as well.

I think it might truly be said that no capital in the world

is covered so minutely as our own. One cannot throw a rock

in Washington without hitting a special correspondent of

one sort or another. And if they were strung out in proper

alignment, one might walk from the National Press Club

to the Station touching nothing but the head or Shoulders

of some author engaged upon a series of articles to be en-

titled either "Inside the News" or "Between the Lines."

And yet it seems to me that the average Citizen is often

far afield in bis judgment of men and events pertaining to

our government. If there were a rigorous censorship, the

newspaper reader would be ignorant, but some conception

of bis paucity of Information might seep through and he

would learn in time to take all headlines and articles with

several grains of salt.

But knowing much, the average American reader thinks

he knows all and if he doesn't he has only to turn to one of

several commentators who will profess to teil him what

passed between the President and the Vice President in a

secret Conference. Indeed Alva Johnston, formerly a re-

porter but now of the magazines, once rose to the immortal

heights of telling bis many million readers what a man had

Said to himself some ten years ago. This indeed dwarfs the

great news beat almost scored by Walter Winchell, who

announccd in bis column that he had been supplied with a

sure tip on the identity of the new Pope a week in advance

but had neglected to print it.

And yet for all our ready access to Information, confu-

sion is still with us and the propagandists play upon us. To

some extent the art of creating misapprehension has been

developed to a greater extent in the United States than in

any other country of the world. Clumsy plotters deal only

in lies and in lands where the press is completely gagged

they can get away with it. Our press is almost free and so

the group which would put over a fast one will generali/

not go below the level of half-truths. But the really master

mind gives out the truth and departs from verity merely by

delicate shadings of the emphasis. It is quite possible, for

instance, to print a füll transcript of anybody's speech and

convey an entirely erroneous impression by setting some sen-

tences here and there in italics.

But when Mr. Howard comes back to bis own country

and can afford some extra words which he neglected to

use on account of the cost of cable tolls, I feel sure that he

will amplify bis homily. Although I am not empowered to

speak for him officially, I think I know his mind and spirit

well enough to predict that he will say that the remedy for

the confusion arising from too much knowledge can be

corrected only by adding even additional light and informa-

tion. I think, for instance, that an addition of clarifying

THE NEW REPUBLIC

labeis should accompany some of the material which is sent

from Washington and finds its way into print. It might be

illuminating to have the phrase "It is learned on reliable

authority" translated upon occasion into the more correct

form of "This happens to be my guess."

And I would have abrogated by general press proclama-

tion some of the immunities which public men enjoy under

gentlemen's agreement. In New York, for instance, au-

thors, actors, lawyers and even columnists may find their

most private concerns turned up by candid-camera men

or the all-seeing eye of the Broadway commentators. Once

two authors engaged in a slight case of fisticuffs at a pri-

vate banquet and although only one mild jab was landed

the matter became front-page news in the papers a few

hours later. Again a wrestling and hair-matching con-

test took place in a publisher's sanctum between a left-

wing writer and one somewhat more addicted to laughter

and reaction. This too was duly noted. If the participants

in either case had been servants of the people the Wash-

ington press Corps would have protected them. I see no

reason why a Congressman's concerns should be more se-

cret than those of a Nobel Prize-winner. If game laws are

to be established they should be the same along Broadway

as in the District of Columbia.

But most of all I would like to see a considerable abro-

gation of the secrecy which surrounds the most vital part

of the functioning of the United States Supreme Court.

This represents more than a journalistic itch. Each year

valuable source material for American history goes down

the sluiceways never to be recovered.

I refer, of course, to the discussion between the Supreme

Court Justices which occurs before formal decisions are

written. It is here that the organic law of this country is

molded. When the minds meet and clash very great stakes

hang upon the tide of debate. Rumor has it that angry pas-

sions rise at times and that learned jurists let their hair

down and speak to each other picturesquely and in the ver-

nacular. These differences do crystalize into written opin-

ions which are read aloud before a small audience in the

Supreme Court Building, and if the issue is important the

leading newspapers will print the text in füll.

But this bears the same relationship to the actual con-

flict as a seat on the fifty-yard line bears to a slight sum-

mary of the high points of the game in next day's paper.

Perhaps I am ahead of my times in the hope that some day

these private deliberations will be open to press and public

with various seats assigned to the cheering sections. But

in all good faith, I see no reason why a decision day should

not be put upon the air so that the millions rather than the

hundreds could hear the actual voices of the members of

the High Bench reading dissents or majority opinions.

The radio enginccrs could arrange things in such a way

as to make it unnecessary for any one of the jurists to ad-

vance before the microphone and preface his remarks with

"Hello, everybody." However, it would not be altogether

evil if the Justices were slightly radio-conscious. The re-

sponsibility might move them to clearer diction (the ut-

terance of the nine is shockingly sloppy) and clearer

decisions. But most of all there is the need that some one

upon retirement from the bench should write a book en-

titled "Now I Can Teil All" and then proceed to do it.

HEYWOOD BROUN
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Washington Notes

1

Liberal Offensive

THE INTENSE FIGHTING of 2L few days ago in the House

has resulted in a major political event. The liberal bloc

has been reconstituted. The little group of House left-

wingers decided that the official Democratic leadership

meant to Sabotage Mr. Roosevelt's request for an additional

$150,000,000 for the WPA. Accordingly, they served

notice on the Democratic leaders that, unless this Sabotage

were abandoned, they would retaliate by striking against

the AAA appropriation bill. This they did. Dehberately and

by its own eflPorts, the hberal bloc cut an appropriation of

$250,000,000 for added parity payments fmm the AAA
measure. As it is now revived, the liberal bloc numbers be-

tween twenty and thirty men. On the parity-payment vote,

it failed tc have the Support of Messrs. Voorhis, Izac and

other California New Dealers who would ordinarily vote

with it. But the parity-payment provision was lost by only

thirteen votes. Its defeat was demonstrably the liberal bloc's

achievement.

The present liberal bloc is essentially difFerent from that

which functioned under the alternate leadership of Mr.

Maverick and Mr. Boileau from 1933 until a year ago.

The Maverick-Boileau bloc was a "ginger group" within

the New Deal. It did not—as the new liberal bloc promises

to do—hold the balance of power in the House. Up until

the current Congress, there was no clear, permanent line

of cleavage between the hard-shell Democratic conservatives

and Republicans, on the one band, and the "official" Demo-
cratic Party, on the other. Mr. Maverick and Mr. Boileau

had no real chance to play balance-of-power politics. They

could only agitate.

To find a parallel to the present liberal bloc, it is neces-

sary to go back to the twenties, when Mr. LaGuardia was

captain of the Progressives. The titular head of today's

liberal bloc is the kindly, wise Mr. Sabath, chairman of the

Rules Committee. Mr. Sabath, however, is seventy-three,

not so quick on his feet as he once was, and a great part of

the parliamentary bürden in the recent fight was carried by

Mr. Marcantonio, who happens to come from Mr. La-

Guardia's old district on the Upper East Side of New
York and was elected in part through Mr. LaGuardia*s

backing. His manner on the House floor, where he spurts

biting witticisms, is not unlike Mr. LaGuardia's. A con-

gressional Rip van Winkle might have wandered back into

the House last week and not found anything amiss, except

that the man he would have mistaken for Mr. LaGuardia

had grown unaccountably more slender.

Mr. Marcantonio, however, has not yet achieved Mr.

LaGuardia's prestige and leadership. The slaughter of the

AAA parity payments was a coöperative venture, organized

by—among others—Messrs. Allen, CoflFce of Washington,

Conncry, Healey, McKeough and Magnuson. Also in the

group was Mr. Jim Fay, the White House candidate in the

purging of Mr. John J. 0*Connor at last Novembcr's elec-

tion. Mr. Fay is reputed to be Mr. Roosevelt's choice as

future New Deal Icader in New York. In the World War
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he lost a leg, and a reinfection of his old wounds has kept

him in the hospital during much of the present Session. The
farm bill fight marked his debut as a liberal Strategist.

Even if the fight of the House liberal bloc proves to have

been futile, it will have made a demonstration of power that

the Southern Democratic leadership will not forget. It has

shown those leaders—Messrs. Bankhead, Rayburn, Jones,

Doughton and the rest—that they can no longer rule the

House as they please. It has shown that that, whenever
measures arise on which the Republican-conservative Dem-
ocratic coalition and the Democratic leadership take op-

posing sides, it has the deciding votes.

By all signs, the dominant elements in Congress have

now adopted a policy of scuttle-and-run. The White House
advisers appear to be bringing pressure for the earliest ad-

journment possible, seemingly because they fear Mr. Roose-

velt will suffer further defeats. As su2:2:ested last week,

changes in the neutrality law are likely to be abandoned.

Inside Congress, both the Democratic leadership and the

extreme Democratic reactionaries appear bent on quick

adjournment, although for slightly different reasons. The
leadership fears a drive for universal veterans' pensions, now
hovering on the congressional horizon, as well as the on-

slaught of Senator Sheridan Downey's and Dr. Town-
send's soon-to-be amalgamated old folks. The Democratic

reactionaries think that by an early ending of Congress

they can frustrate spending of every sort. A rush for ad-

journment will mean that our newly created liberal bloc

will have little chance to exercise its balance of power. It

means also that the New DeaFs plans for stimulating invest-

ment in the railroads and util.'ties and bringing capital to

small businesses will be lost. It makes it unlikely that a new
public-works program will be adopted. If the current spirit

in Washington prevails, the New Deal may entcr the 1940
campaign without the economic upturn that it had in 1936,

and that is needed for victory.

The Garner-for-Prcsidcnt boom is incredible, but exists.

If you read it in a book, you wouldn*t bclieve it. Eight

years ago, as Speaker, the present darling of the conserva-

tives was whooping up the biggest, most barcfaced pork-

barrcl bill the country has known to the accompanimcnt of

ferocious attacks on Wall Street and big business. After his

nomination at the 1932 Chicago Convention, a trusted agcnt

of the Democratic National Committee was assigned to

guard him night and day lest he make a spccch that by its

wildness would turn the country back to Hoover. The pre-

caution was unneeded, since Mr. Garner does not indulge

in full-dress speeches, and has one of the most inefTectual

speaking voices possessed by a politician. Mr. Garner has

vast charm; no one except another Texan can resist cowboy

talk. His celebrated "Bureau of Education" at the Capitol,

where so many liquid blows have been Struck for freedom,

has enablcd him to have a very real personal influcnce over

his fcllow members of Congress. But Mr. Garner's supposed

leadership of the anti-Roosevelt Dcmocrats is pure myth.

The major strategists are Senators Harrison and Byrnes,

and it is at least doubtful if Mr. Garner has read the various

measures they are proposing. He is a small-town banker; his

dislike of Wall Street and big business is entirely genuine,

and is balanced by an equal distrust of organized labor

—
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which oiight to make him unacceptable to all factions of the

Democratlc Party. Because of bis advanced age—seventy-

two in 1941—a number of candidates for the Democratlc

nominatlon have sought to use him as a sort of hitching post

for delegates in the expectation that they could be reappro-

priated when needed. For many months he was supposed to

be a decoy for Senator Clark of Missouri. But, having been

repeatedly blessed by Dr. Gallup, the old gentleman is

imderstood to be taking bis own candidacy seriously. Mr.

Emil Hurja, top-ranking wizard of American politics, says

that Mr. Garner is so far ahead of all other candidates that

he cannot be stopped. This department's advice is that if

you encounter any Garner money and can get odds, take it.

Washington T* ^' ^*

Other People's Money

Sense about Social Security

IN
THE couRSE of the last four years the writer of this

column has called attention frequently to the exorbitant

tax upon employers and employees for old-age benefits. The

object of the excessive tax in the Social Security Act was to

build up a huge rcserve account running up to somewhere

near forty-seven billion dollars. The result would be that

during forty years that almost fabulous sum would be

squeezed out of workers and their employers at the payroll

—the worst possible spot to impose taxes for general gov-

crnment support. And the money derived from these heavy

rates for reserve purposes would be spent and were being

spent for government expenses and not for social security.

I cannot now recall how many critical letters came to

me, some in gentle remonstrance, some of the most abusive

character. But all agreed that I could be better employed

than in making these vicious thrusts at our great President.

There seems to be a notion that no man can criticize the

measures of the administration without having a personal

grudge against the President. I mention this now because

those who thought that will have to conclude that Mr.

Henry Morgenthau, the President's dosest friend, also

entertains the same personal bias. Because Mr. Morgen-

thau has just gone before the House Ways and Means Com-

mittee and conceded that the criticisms of the rates and the

reserve were justified, that the reserve idea should be aban-

doned for a modest contingent fund, which is what this

department urged, and that the increase in rates due next

year might be abandoned, which is also what this writer

urged before the same committee.

The President himself admitted that the reserve idea had

been justly criticized. He added, however, that there had

never been any intention of accumulating so large a reserve.

But that Statement is not quite in conformity with the his-

tory of this weird episode in public finance. At all events this

bad and indefcnsible—indeed a little shocking—chapter in

the social-sccurity law has come to an end. For it was a

shocking thing to attempt to use the hopes of the working-

man for security as an excuse for wringing out of him not

merely the cost of his security but countless billions besides

to pay the expenses of the government.
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The complacence of the employed under this squeeze is

an interesting phase of the episode. First of all, the leaders

of the workingman sat idly by and permitted this enormous

attempted levy upon their followers without lifting their

voices in Opposition. The reason they did not oppose it was

doubtless because this tax was the especial pet of the White

House. It was forced on the presidential advisers and Con-

gress by the White House. The labor leaders were busy

playing administration politics and so permitted this raid

upon the payrolls to go unchallenged. It would have gone

on still unchallenged if others had not pressed the fight.

And now we have the spectacle of the government admit-

ting that a billion-dollar yearly raid on workers' payrolls

was justly attacked and should be ended, without a single

labor leader ever having uttered a word against it.

As for the workers themselves, they yielded in complete

silence because they did not understand it. They had been

told it was necessary and they honestly believed that the

rates, however high, were necessary to give them security.

No Republican administration could have put this over on

them. It could have been done only by a friendly administra-

tion which they trusted. And under the protection of that

trust the administration slapped upon their pay envelopes

and the payrolls of their bosses a tax which would have

wrung from them for the next forty years a billion dollars

a year more than they would get back in old-age benefits.

The workers have now been relieved of this load and they

owe no thanks to their leaders for their deliverance.

Those gentlemen in Washington who think that less

o-overnment spending will help business are moved, I am

sure, by a mistaken notion that business is all ready for a

boom and needs only this encouragement to set it in mo-

tion. But the facts are that the signs from the business skies

are far from pleasant.

The most important business indices have been moving

down now for nearly four months. This kind of thing does

not get much publicity. Frequently while all the reliable

indices of business activity are moving down quietly in the

obscure columns of the back of the paper, certain stuffed

Shirts are proclaiming the Coming of happy days in big type

on the front pages.

As for the indices which forecast the Coming character of

business, they are even more disturbing. Private Investment

is perhaps at or near the lowest point it has reached during

the depression. Bank loans continue to hover around the

levels of 1933 and security issues are so slight as to be

almost nonexistent. There is a little house building but not

enough really to be important. There is nothing to keep

the business curve up to its present level but government

spending, and if that is stopped or cut—however unwhole-

some it may bc as a permanent policy—the bottom will drop

out of business.

In the meantime neither government nor business gives

the slightest attention to the factors which hold up Invest-

ment and make the depression a continuous guest. The

President says he has no more plans. Business says the only

plans it has are to be left alone and to cut taxes. Therefore

both parties upon whom the nation relies to lead it have

practically abdicated all eflFort to make our dilapidated eco-

nomic System work.

JOHN T. FLYNN

I
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A Play, a Picture

THE LITTLE FOXEs" makes a sure-fire play of its kind,

and in general a satisfying evening for those who do

not recall family favorites like "The Cowpon Bonds" too

insistently. In its story the bad characters of a Southern

family work out their dog-eat-dog plans of aggrandizement

for all to See; the good members gradually reveal to them-

selves and the audience the depth of evil in these actions.

The sister is a kind of single-handed Lady Macbeth and

the major reference is to the shift of Northern mills into

quieter regions of cheap labor. But the addition of certain

topical or regional or "advanced" lines of treatment can-

not make simple melodrama something eise, and having

Started many actions without finishing any in result, the

play ends when its time is up, irresolute but aiming to please.

That it does please is partly owing to our old delight in

seeing something happen, partly to the theatre craft with

which an idea is conceived and got over for its eflFect here.

In addition to the balancings of family power there are

denunciations, embezzlement, threats and a near murder.

The helpless sister-in-law Birdie hates the shootin of harm-

less creatures and is a secret drunkard, and her tipsy confes-

ional is a fine stroke of devising. Her half-wit dandy of a

son is a good foil on the other side.

There is truth in what Miss Hellman says, and subtlety

here and there, shrewd lines well phrased. And for the right

kind of stage imagination you could study the heightening

effect of the quarrel oflF-stage, becoming terrible because the

man is dying; or the absurd music of the piano falhng over

this harsh striving; or the place, in the threatful boasting

about cheap labor and no trouble, where the Negro butler

silently closes the doors in back.

"'The Little Foxes" is a beautiful example of stage

cconomy, a little too beautiful. They get by with one set,

a cast of ten and a wheelchair; but while the central stair-

case, the offset breakfast room and two other doors allow

the widest variety of action, the play has to be warped to

bring out in general Company certain dark schemings that

could have happened only in bedrooms and the like—nota-

bly Lady Macbeth's priming of her daughter. And the price

of a few plane fares from Hollywood would have provided

them with enough solid bit-players so that the main action

would not have had such risible suggestions of a backwater

showboat. The two Negro servants are effective in their

few moments and a medal is hereby awarded Dan Duryea

for his idiot's whimperings and swagger. But with one ex-

ception the rest fall between bombast and embarrassment.

(Patricia ColHnge plays her entire role with the fluttering

intensity that becomes legitimate only in one three-minute

spot, where she is good). The hero of the evening is really

Frank Conroy, if only by the secure dignity with which

he can walk or sit, or say yes or no without getting on a

soapbox—by the feeling of confidence inspired, that he

is really there and sound all the way through.

Tallulah Bankhead is there all right: as the evil female

she holds the play around her. But she should not have been

told of this, for it can do no more than aggravate her appar-

cnt conviction that acting is great according to how low

a girl can go in the baritone register. That she is a lovely

lady none will deny, but everybody must have noticed at
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some time or other that the sense of real character begins to

go to hell whenever an actor plays such phrases as "When
did you change . . . your . . . mind? " in descending intervals

like a Wagner trombone section, tliinking to raise the emo-

tional pitch somehow. Even in a part which allows her to

dominate a play, she should nut try to be Maurice Evans,

and neither, I suppose, should Maurice Evans.

The steady interest and occasional flashes of this play

suggest that it would do better with a better cast. But when

you think it over, it becames clearer that thorough and in-

telligent acting would only make its inconclusiveness more

the pity. Now it Stands out clearly for what it is, an evening

of diversion for those who come to see the strolling players,

a thing of some keen edges and no point, a piece of stage-

craft where opportunity never had to knock more than once

on any door, and where opportunity was often yanked

wholesale through the window.

Though having released nothing of true interest since

motion pictures generally came of age, Sergey Eisenstein

has somehow managed to keep the memory of his import-

ance green, and so his new film, regarded from one angle,

is an event.

"Alexander Nevsky" is a straight historical picture

—

apart from occasional strains of what I believe used to be

called jingoism, or saber-rattling. Thirteenth-century Rus-

sia. From the ill organized and war-torn country, now

being invaded by Teutonic bands, a leader comes to marshal

armed forces and even peasants in a battle that is decisive,

a complete rout. The Situation and feudal period are estab-

lished and the battle is drawn; the balance of the film is

taken up with the rivalry in love of two military oafs and

occasional references to the sententious but valiant armorer,

the fighting orphan girl, etc.

That is all the story, and though comparatively simple

it is long in the telling, because each attitude, point and

Symbol hangs on like a drowning man. As to how the thing

is done, I can't report justly so long as it is possible that

shortage of material and technicians is responsible for this

wheezy sound and this cheesecloth scenery (I can how-

ever make a better galloping horse with a pair of chopsticks

on a pincushion, and guarantee that if the best close-up you

can <^et of a knight on horseback is by putting a man in a

rockin 2: chair with a champairne bücket over his head, you

would do best to skip the close-up). The mass action is

excitinir, if confused and clumsily intercut; the Prokofiev

backrrround music is impressive; but the actors are either

not capable of making or not cncouraged to make the

character interest much higher than zero.

Except for two or three spots where the motion brokc

clear of its awkward wits and unconvincing rubbcr-ax

work, and ran like water or poetry—the troops going up

a rise of ground, horseman converging below the camcra

and Streaming across its focus—the few outstanding things

of this film could have been done in stills: Tisse's dark com-

position, the details and implements, the faces. Far from

beinfj the thumping great film people come to expect of a

thumping name, "Alexander Nevsky" is way behind the

good Soviet (and how many other) films of the last five

years, in conccption, story, pace and vital meaning. Its effect

is something like that of Max Reinhardt making "Adrift on

an Icepan" in the Hippodrome. OTis FERGUSON

I
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The Bandwagon

Meanwhile the foreign affairs committee of the (French)

Chamber of Deputies approved a pledge to the people of

Czecho-Slovakia that they will "not perish" and that Ger-

many's "injustice and violence will last but a short while."

- l<Iews Story in The Washington Post, on the day after the

absorptton of Czecho-Slovakia hy Germany,

DiD You Think the Regent Ige Storm Was Bad?

You Haven't Seen Anything Until

You Have Seen and Heard

FATHER HUBBARD
- A half-fage advertisement in The Michigan Daily, Ann

Arhor, Michigan.

Dr. Goebbels added that "talk about humanitarianism

and morals is simply disgusting to us. . . . For us Nazis,

these arguments no longer have any appeal, since we long

ago ceased believing in thtm."" - From The New York

Times.

But Goebbels Names the Sports

Germany for Perfect Pleasure and Sparkling Sport.

Name your sports, name your pleasures . . . find them

all in a historic Germany! - From an advertisement of the

THE NEW REPUBLIC

Gennan Railroads Information Office, frinted in The New

York Sun.

The All-American Sweepstakes

Now, with the National Youth Administration to give

Citizens a start in life, the wage-and-hours act to keep their

pay up, the National Labor Relations Board to help keep

them from getting fired, relief to provide for them if they

lose their Jobs, and social security to take care of them m

their old age, Americans may well turn increasingly to

gambling as an outlet for what risk-taking impulses they

have left. -From an article in Life.

When a Fellow Needs a Book

Rumania . . . pushed preliminary negotiations for the

granting of autonomy to her Germanic and Hunganan

minorities.

Simon & Schuster have completed arrangements for a

Rumanian edition of Dale Carnegie's "How to Win

Friends and Influence People." - iV^«;^ items from the

same day's issue of The New York Times.

Cold-Comfort Department

If you're not a sheer delight when you climb into bed

tonight, it's not Macy's fault. - From an advertisement for

the LingeAe Department of Macy's, New York City.

Our readers are invited to contrihute to this column and

$1 will be faid for each item used. Address The Eand^

wagon, care of The New Refublic. Please enclose the origi-

nal cUffing. - THE EDITORS

Correspondence

1^

The "Mein Kampf' Kampf

SIR: Your recent cditorlal [March 22] on the two American

editions of "Mein Kampf" contains a number of misleading

Statements:

I. The Impression that Stackpole Sons' challenge of Hitler'»

Copyright, based on the fact that he is "stateless," will endanger

the rights of exiled German and Spanish writers is a completely

antrue one, fostered by Reynal and Hitchcock in their advertis-

ing. In reply, our attorney, Philip Wittenberg, acknowledged

expert in Copyright, points out that Section 8 of the Copyright

Law permits non-resident aliens, Citizens or subjects of foreign

countries to obtain Copyright in the United States, but that

Hitler was not such a subject and that he was "stateless" by his

own pronouncement. This one man without a country by his

own act could not claim the benefit of international treaties, but

there is no doubt that the courts will honor the Copyright of

those eminent refugees regarding whom this qucstion has been

raised.

2. It is not true that both editions have guarantced profits to

refugees. The Stackpole edition will pay royalties to refugees

which would otherwise have been paid to Hitler. Reynal and

Hitchcock have announccd merely that they will give profits

to refugees after legitimate exfenses are deducted. I think it

ought to bc pointcd out that "legitimate expenses" may include

the large costs of the legal case they have instituted in order

to Protect an allcgcdly exclusive interest in the book, as well as

the costs of advertising, promotion and so on.

3. It may bc that the Reynal and Hitchcock-Houghton

Mifflin edition was planned before the Stackpole Sons announce-

ment of the first, unexpurgated edition, but it should be pointed

out that their allegedly authorized edition is published under

the same contract by which the abridged and bowdlerized edi-

tion, which was approved by the German Embassy in London

before puHication, appeared.

I agree with you in your Suggestion that the discussions on

rival editions of "Mein Kampf" are as füll of propaganda as

the book itself, but I think you have contributed a good deal

to that Propaganda in your own editorial summary.

New York City William soskin

Replying to Mr. Soskin's points in order:

1. We can hardly accept the opinion of counsel for one liti-

gant in a pending case as final. To us, Mr. Wittenberges opinion

is unconvincing, since many authors are now "stateless." The

final decision rests with the courts, and until they decide, doubt

will exist.

2. We wrote: "Stackpole are paying an equivalent of royalty,

but not profits, to refugees." We also wrote: "Reynal and Hitch-

cock are turning over part of their profits to refugees." The

latter firm has just announced that $20,000 is already assured

for this purpose.

3. We do not understand the purpose of this paragraph, un-

less it is intendcd to make people think that the Reynal and

Hitchcock edition is expurgated or is not translated from the

first German edition, or that the Stackpole edition was the first

unexpurgated edition to be published here. None of these in-

ferences is true. - tue Editors
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John Dewey as Political Philosopher

SIR: John Dewey's role in philosophy has been said to be as

revolutionary as that of Copernicus in astronomy; Professor

C. E. Ayres [The New Republic, January 18] compares Dcwey

to Darwin. There is doubtless much justification for these

parallels, yet I believe the picture they suggest is incom-

plete. Our philosophic tradition has had no severer critic than

Dewey. He completely rejects the pretensions of the older

philosophy to a superior method which revealed a super-mun-

dane reality, and insists that philosophy take its method from

science and its problems from life. But it seems to me that the

boldness and revolutionary character of Dewey's philosophical

thinking contrast strangely with the mildness of his political

pronouncements. Philosophy will be lost, says Dewey, unless it

can "bring to consciousness America's own needs and its own
implicit principle of successful action" and, "Philosophy re-

covers itself when it ceases to be a device for dealing with the

problems of philosophy and becomes a method, cultivated by

philosophers, for dealing with the problems of men." These are

brave words but I have never been able to esraoe the wish

that when Dewey finished that senteno^,- he had turned his

back forever on the halls of professional philosophy, and farcd

forth, like Socrates to the agora and the assembly, to the marts

and legislative halls of men. Only in this way could the logic

of his premises have received fulfilment; only among men
could his political philosophy have found the nourishment re-

quired to bring it to maturity. Plato's final demand in the edu-

cation of his philosopher-kings was that they spend fifteen years

in the world of men.

Dewey^s philosophy, more than any other with which I am
acquainted, demands by its own inherent logic an outlet in

action and application. Professor Ayers says that Dewey "closed

the abyss between thought and things." But it is well to re-

member that this "closing the abyss" occurred within the con-

fines of epistemology, for nowhere eise did that Cartesian gulf

exist. Professor Barnes calls Dewey "the greatest political phil-

osophcr in the world." Whatever truth there may be in such

an asscrtion is but a sad commentary on Dewey's collcagues. To
me, Dewey's understanding of the problems of philosophy

amounts to geniusj his understanding of political problems is

only commonplace. For the world's "greatest political philoso-

pher," many of his political decisions seem strangely inept and

mediocre: a lukewarm attitude during the World War; a vote

for AI Smith ; a declaration, made a year before Roosevelt's elec-

tion, that to hope for anything from either of the old parties

was "infantile"—coupled with a call to those who have "vision

and sympathy" to form a third political party whose "back-

bone" was to be the middle class; and more recently, but with

continued innocence, standing as the defender of Trotsky: in

general, the espousal of a datcd, middle-class Hberalism, and the

naive notion that our turbulent society will have successful issue

when impregnated with the methods of science and technology.

In political matters, I do not believe that Dewey ever over-

came that "tragic division of thcory and practice" against which

he has so frequently inveighed. I am quite fully aware that a

hundred sentences could be found in Dewey's writings appar-

ently to refute that Statement. But I stick to my point. Pro-

fessor Edman has called Dewey "the shrewdest of dialecti-

cians"} and I doubt if any criticism could be expressed of

Dewey to which plausible retort could not be made by quota-

tion from his published works. But it is my considered opinion,

in spite of much loose comment to the contrary, that the tap

roots of Dewey'i philosophy trace back to the traditional philoso-

phici and to modern science, but that they do not go down
into the soil of American society. Dewey at seventy-two wrote
that he had reached "something like political maturity." But
in the lame paper in which he announccs his arrival at politi-

281

cal maturity he states that he has had no "practical experience
with politics." By Dewey's own logic, this is no less than a con-
tradiction in terms; by his own logic, a vital and effective
political philosophy must be a growth which Springs from the
furrows of our political life to meet the people's needs.

Oakland, Calif. mark stone
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Front The New Republic Mail Bag
Angela Mesa of Philadelphia asks if there is no one to help

the Spanish refugees. The answer is, yes, there is. Several agen-

cies here in the United States are working hard at the problcm.

One of the best of these is the North American Committee to

Aid Spanish Democracy, 381 Fourth Avenue, New York City.

. . . William Zeuch of Oklahoma City, Oklahoma, endorscs, as a

practical method of improving cultural relations between the

United States and Latin America, the foundation of a bi-lingual

University of the Americas at Panama. . . . John Switalski of

Berwyn, Illinois, has high praise for Rexford Tugwell's article,

"Veblen and 'Business Enterprise'" (March 29), and wishcs

that The New Republic would spend more space discussing

Veblen and Icss discussing Marx.

Donald J. Colen of Great Neck, Long Island, writcs about

our editorials on the "stand" of the European "democracies"

against Hitler. "Why not point out that the policies of those

nations (France and England) can never be understood com-

pletely unless we take into consideration the fact that all nations

are at best 'flattering foes'; rarely, 'faithful friends.' England

certainly would not hesitate to embroil us in a general Euro-

pean conflict were her colonial empire at stake. The same is

applicable to France." . . . Ermal H. Hansen of Chicago chal-

lenges John Chamberlain's Statement (March 29) that "Tod.iy

there is no such thing as a united international capitalist class."

Mr. Hansen thinks Mr. Chamberlain picked out an unfair cx-

amplc—agriculture—to illustrate that finance capital no longcr

operates internationally. "If, instead, an example were given in

petrolcum or steel or cotton manufacture, Mr. Chamberlain't

conclusions might be far difl^erent."

Emory Holloway of Queens College, Flushing, New York, in-

vitcs Walt Whitman collectors and admirers to assist in creating

a grcat Whitman collection in the youngest of the city Colleges,

Queens. Photographs, autographs, letters, manuscripts, etc.—all

will bc appreciated. . . , A group of writers beloiiging to a

WPA Adult Education class are planning to publish a quartcrly

magazine of high-quality verse to be known as The Tramp. The

subscription price will be one dollar per year and the first issue

will appcar, they hope, June i. They want poetry which will

be, in the words of Herbert Palmer, "sensuous and impassioneJ,

making experience completely alive." They cannot pay for

manuscripts but are offering an annual prize of $25 to the

vvritcr of the best poetry who has not yet published a volume

of vcrsc. The address is: The Tramp, a Magazine of Poetry,

P.O. Box 397, Anacortes, Washington.
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Books in Review

Lloyd George Writes History

THE LATEST Lloyd George memoirs^ are a lawyer's brief

masquerading as impartial and documented history. He

has a personal case to establish, that the treaties negotiated

at Paris were just and wise, in füll accord with Wilson's

Fourteen Points, and that Lloyd George himself, more than

Wilson, deserves the credit. He attacks with all his old-time

pungency and pugnacity—the personal sketches are always

vivid and frequently devastating—and he strews his pages

with valuable records of Imperial War Cabinet meetings

and sessions of the Supreme Council.

The second of the two volumes is more of a record and

less of a tract, for it deals with all the non-German treaties,

with which Lloyd George had much less to do than with the

Treaty of Versailles. One chapter devoted to "Italian

Claims" includes the füll minutes of the Fiume dispute.

Even in the first-volume account of the German treaty,

Lloyd George can let the record speak for itself when it

speaks for him—as it undoubtedly does on many of the

territorial questions, notably those affecting Poland.

It is his attempts to improve upon the record that get

him into difüculties. His efforts to prove a complete identity

between the war aims of the United States and Great

Britain, his denial that there was ever any conflict of prin-

ciple between Wilson and himself, amount to sleight-of-

hand of the most elementary sort. The "House Papers"

years ago revealed the disposition of Lloyd George and

Clemenceau to throw over Wilson's Fourteen Points en-

tirely, and House had to cable Wilson for authorization to

threaten them with a separate German-American peace

Lloyd George quotes part of the minutes, omits the rest and

dismisses the whole incident with the complaint that "Even

Colonel House, who knew better what actually happcned

than outside critics, sought to foster that false Impression.

Lloyd George had the best of reasons for trying to

cscape commitment to Wilson's principles on war mdem-

nity for the Fourteen Points in letter and spirit precluded

any'demand on Germany for indemnity to cover the cost

of the War, while the British public clamored for evcry

penny of what the War had cost them. Lloyd George s

attempts to solve that dilemma led him into the most devious

and dishonest tactics and finally produced the one really

iniquitous element in the Treaty of Versailles. His own

text betrays his guilt. There is contradiction not only be-

tween his commentary and the contemporary records whicH

he cites, but between different parts of his own commentary.

Consider the foUowing samples:

The Wilson declarations covered compensation for ^^\V^^'

«onal injuries lustained through cnemy action. This satisfied

the Allies, tv/io had tw inUntion of futting joru^ard any de-

mand which would include the costs of the War. [Page 44 J

my italics.]

1 Memoirs of the Peace Conference, by David Lloyd George.

New Haven: Yale University Press. 2 vols. 1,006 pages. $10.

. . , we propose to demand the tvhole cost of the War,

[Speech to electors in Bristol, December, 1918, page 309.]

unlcss President Wilson was prepared to pool the whole

cost of the War, and for the United States to take its share of

the whole, he was not in a position to reject our claims for in-

demnity. [Minutes of Imperial War Cabinet, December, 1918,

page 319-] , 1

On the general principle of reparation, all the memoranda

[at the Peace Conference] except the American claimed that

reparation should cover the whole of the damage caused by the

War. [Page 323.]

I was definitely of the opinion that we were committed by

the Armistice terms not to demand an indemnity that would

include the cost of the War. [Page 325.]

In other words the American delegation had finally man-

aged to hold him to his pledge. His subsequent behavior can

only be described as an attempt to destroy the spirit of that

pledge while adhering to the letter. The American delega-

tion proposed at least two concrete schemes for confining

German liabihty not merely to the letter of the agreement,

but to a reasonable estimate of Germany's capacity for pay-

ment. Lloyd George, after preliminary agreement, wrecked

them both—from fear of English public opinion. The result

was a reparation settlement that has been universally con-

demned by economists, moralists and by the verdict of his-

tory itself. Lloyd George omits the record of his own

maneuvers and praises the settlement as both just and wise.

Is it any wonder that Wilson exploded when Lloyd

George in June, 19 19, proposed modifications of the treaty,

for fear that Germany might not sign? The American rec-

ords reveal that such behavior made Wilson "sick and

tired." That the man who had been chiefly responsible for

defeating the American proposals for a reasonable Solution

of the reparation question should now advocate revision of

that and other treaty terms out of sheer funk was intoler-

able. Wilson nevertheless agreed, only to be thwarted a

final time by Lloyd George's failure to come to terms with

American experts on a fixed sum of reasonable size.

In Lloyd George's account his own eflForts to modify

the treaty were statesmanlike, and Wilson's attitude was

both petty and rigid. And that is characteristic of his treat-

ment of the relations between Wilson and himself at the

Peace Conference. While professing the wärmest admira-

tion and affection for Wilson personally, his real contempt

for Wilson is scarcely disguised. By such tactics Lloyd

George can take to himself—at Wilson's expense—most of

the credit for the more idealistic portions of the Versailles

Treaty, such as the League of Kations and the International

Labor Organization.

It is in the same spirit that Lloyd George treats the rela-

tions of Wilson and House, to belittle them both. There is

already abundant evidence to convict House of a danger-

ous tendency to compromise with the opponents of Wil-

sonian principles. It is clear that both the French and

Italians flattered him by praising his diplomatic gifts and

his realism as contrasted with the President's inflexibility,

«nd they sought to cnlist his mediation to overcome Wil-
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son's obstinacy. Tardieu certainly obtained his support for

tJie French proposal to take the whole Rhineland area away

from Germany, and it also appears that House put pressure

on certain American experts to make recommendations fa-

vorable to Itahan claims in Fiume. There is also evidence

that Lloyd George himself was not above resort to the same

tactics, particularly in the matter of the colonial claims of

the British Dominions. I have always thought that here was

the real reason for the personal break between House and

Wilson, and that hypothesis is supported by the revelations

in the present volumes.

Having destroyed Wilson by imputations of pettiness,

Lloyd George goes on to finish oflF House as well. As this

passage from the English edition of the book is suppressed

in the American edition, it deserves quotation in füll:

It would have been better for House's reputation had he left

matters there, when sympathy would have been entirely with

him. Instead of doing so he dealt a foul blow at a stricken man
by Publishing without Wilson's consent conudcntial letters

which had passed between them. There \vas an obvious Intent to

"show Wilson up." It was always a Suggestion of the feline about

Colonel House's movements. But he was always such a friendly

cat. He relates with a reminiscent purr how delighted he was

when Clemenceau stroked him on the back and muttered pleas-

ant thir>gs to him. That old savage could occasionally cajole and

caress when he was bent on persuasion. And to win over House

was one way of taming Wilson. House became as much Clemen-

ceau's man as he had been and was still Wilson's. But the

friendliest of cats have their claws. Even Wilson's enemies

—

and he had a multitude—were shocked at the treachery of the

Scratch and the moment chosen for the deed. Whilst they did

not hesitate to make political capital out of the revelations they

feit that this betrayal of intimate Communications shook the

temple ©f friendship to its foundations. House's chagrin had

overcome his sense of honor.

Lloyd George is not even a friendly cat.

One can certainly agree with Lloyd George that criti-

cism of the treaties has been very much overdone. It used

to be fashionable to condemn the Polish Corridor and the

Upper Silesian award, but if Hitler himself seems content,

why should we complain today? We have also been re-

niinded by Wheeler-Bennett that Ludendorff planned a

Brest-Litovsk for western Europe that would have made
cvcn Clemenceau and Foch seem like amateurs in Macht-
foliük, Undoubtedly both Wilson and Lloyd George de-

serve equal credit for restraining traditional French national

policy in its drive to shatter any strong national State in

Central Europe. That drive involved the destruction of

the political fabric of the Reich by a program of "federaliza-

tion," the partition of German territory—Rhineland \n the

West and maximum Polish areas in the east, veto on
Anschluss with German Austria. If Lloyd George can

daim more credit than Wilson for restraining French rapac-

ity on Poland's behalf, Wilson stood alone in blocking

French direct control of the Saar. His plan for a neutral

League commission and a plebiscite has been justified by
the event. Both gave in on Anschluss, both blocked the Sepa-

ration of the Rhineland from Germany. Wilson will still be

credited with the League, and Lloyd George will continue

to bear the stigma of the reparation settlement, which in my
opinion was the worst feature of the Treaty of Versailles.

PAUL BIRDSALL
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Vitamins Plus
".

. . that it has already been proved, by large-
scale feeding testa on "experimental" human
comrrmnities, that when certain improve^
ments and additions are made to our common
dietary tisage, unmistakahle benefits follow,
in physiqiie, in stature, and in good health
and happiness — pointing the way to a finer,
sturdier race in the years to come."

VITAMINS in Theory and Practica
by Lcslie J. Harris, Sc.D., D.Sc.

Nutritlonal Laboratory, University of Cambridge
and Medical Research Council.

IT IS sometimes argued that "if you have sufficient intel-

ligence and money you can maintain buoyant health on
a basis of natural foods only."

IF one qualifies "intelligence" by adding "and inter-

est and Information", IF one qualifies "money" by adding
"and a willingness to spend it for natural foods of prime
quallty, fresh and unprocessed" and IF one identifies the
YOU of the above statement as a normal individual now
in buoyant health, we will cheerfully agree. But, in the
meantime, we take our stand with the accredited bio-

chemists who are in daily eontact with the extensive labo-

ratory and clinical work of this fascinating scientific field

and point to the millions of intelligent people, ivith money,
who might be made a great deal more comfortable and
agreeable, if they put prevention before eure and at once
(today) put themselves in the way of acquiring the habit
of supplemental vitamin enrichment of their possibly in-

adequate but nevertheless habitual daily diet.

VITAMINS Plus is a daily vitamin routine, con-
taining all these vitamins — A, B, C, D, E and G. And for
plus effectiveness, it also provides liver concentrate and
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The Land That Is No More

North oj the Danube, by Enhne Cddwell, '^'''^/''«"°-

grnfln by Margaret Bourke-Whke. Nezu York: The Vxk-

ing Press. 136 fages. $3.

rjAHis IS A TRAVEL BOOK. The text is by Erskine Cald-

1 well and the photographs by Margaret Bourke-White

The subject is Czecho-Slovakia as it was in the pre-Munich

days, with catastrophe shadowing land and people. It is a

thin book with comparatively little text—eight short Sketches

(there should have been twice as many)—and with not too

many photographs.
1 1 1 t

Yet it is one of the most extraordinary travel books 1

have ever read. Author and photographer wander at will m

City and viUage, in Bohemia, Moravia, Slovakia, Ruthenia

and they record only those scenes and experiences wh>ch

have inner meaning. Caldwell writes entirely m terms of

.ymbols. Consider the titles of some of the chapters: The

Roads of Uzhorod," "Bread in Uzok," "Dogs m Ceske

Budeivice
" By means of these Symbols the author imfoWs,

with a striking economy of words, now a drama now an

epoch, now a mood and now, as in the openmg chapter, a

sweeping panorama of things and people. The purely Slavic

flavor of his conversations with peasants, espec.ally the

Ruthenians (who are as magnificent in their eloquence as

are Russian peasants) eludes Caldwell. But he never fads to

perceive the inner me.-.ning of their words orthe.r ,ves

The chapter on "Peace in Brno » in the hght H.tler s

recent seizure of Bohemia and Moravia, is espenally s.gmfi-

cant. Brno is the capital of Moravia. Caldwell found >t an

attractive and humane city, with Czechs, Germans, Jews,

living in peace with one another and giving generously to-

ward the support of the refugees that had come from

Austria and Germany. Left to itself Brno, as weU as

Czecho-Slovakia, would have been an example to the rest

of the World of racial amity and religious tolerance. Now,

with the swastika flying over it, the place ^».^
already be-

come a citadel of savagery. The group of b"">=;"V'"'"

who published the Brno Lidovy Noviny, one o the mos

famous newspapers in Europe and often ^Po^en of as

Czecho-Slovakia's Manchester Guardian, has been broken

up and several of them have already been sent to concentra-

tion camps. The photographs -'^^^^'^
.'"''l'^'^'lTZllZ

the text They reveal more of the lyric of Czecho-Slovaku

as it was and more of the tragedy of the country as .t ,s

now. Consider the photographs bearing the mscnptmns,

"The Hungarian Boss and Slovak Peasants," "Hunganan

Landlord at Ease" and "Field Workers' Dormitory. Here

vou have the medievalism of Hungar.an c.v.hzanon boldly

and unforgettably depicted. This of course is not the c.v ,za-

tion of Budapest, with its brilliant cafes, its gay mght club?,

its social swank. This is the Hungary that Budapest seldom

sees but which supplies the nutriment that goes mto its gl.t-

ter and swank. Here side-by-side with the swagger, the self-

confidence, the charm and the brutality of the work-hatmg

Hungarian nobleman, are the misery and degradation of the

toiling Slav peasantry. The Czecho-Slovak republic had

eflfectively undermined the powers and prerogatives of the

Hungarian landlord. It had brought to Slovakia and

Ruthenia schools, medical Services, a new system of agri-

culture and a respect for the human individuality which
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the peasantry there had never known. Munich has smashed

it all, and now the Hungarian nobleman is once more en-

throning serfdom over all Ruthenia and a part of Slovaba

In the above-mentioned photographs Miss Bourke-White

has caught all the drama and pathos of an aspect of the

Munich agreement and its aftermath which no journabs

has as yet bothered to record. MAURICE HINDUS

The Swastika in Vermont

Seasoned Timber, by Dorothy Canfield. New York: Har-

court, Brace and Comfany. $2.50.

mHE APPEARANCE of an anti-Fascist novel by Dorothy

1 Canfield may serve to remind us of several th.ngs: that

she has never hesitated to use her novels to teil her readers

what she thought, and that she has known how to make

them like it; that, though critics may not Imger over her

work, she has sound talent; and that she is as courageou

as she is honest. "Seasoned Timber" is only a somewha

better than middling novel, but it is a book that most of

the young radicals ought to take off their hats to. When

their conviction rises as naturally from the people and

events they write about as Miss Canfield's does from the

Vermont life she describes, they can aflord to laugh at her

occasional sentimentality.

"Seasoned Timber" is the story of forty-five-year-o d

Timothy Hulme, principal of Clifford Academy, who falls

in love with a young teacher and loses her to his nephew.

Miss Canfield teils us, sometimes in tedioas detail, ot h.s

hesitancies, his harrowing raptures, his jealousy and h.s

struggle to accept what cannot be helped. She also teils us

of his work as a teacher, and all her own interest in peda-

eoey goes into the account of his methods and his p ans.

In the background are the people of a Vermont v.llage,

their virtues rather accentuated perhaps but real enough to

make her Version of their lives at least as truthful as the

cynic's.
i -r ^.u

Yet there would not be much to say of the book if the

author had not put into it her hatred of fascism. A wealthy

trustee leaves the academy a milHon dollars on condition

that Jews are excluded. Hulme, seeing the first thrust of

fascism, leads the fight to persuade the voters of the town

to reject the bequest. This struggle, though it is not the

principal theme of the book, gives it its distinctive quahty.

None of Timothy's agonies over Susan touches the reader

as he is touched when Jules, a Jew from New York who

has found happiness in the school, offers to leave it.

Miss Canfield Stands firmly on a venerable Vermont

tradition of belief in freedom and fair play, but she knows

that you cannot hope to overcome fascism with phrases.

Inadequate though her Suggestion of the coöperative move-

ment as an alternative to predatory capitalism may be, the

fact that she makes it proves her thoughtful as well as

militant. There is in her book almost none of the kind of

smugness that kills the democracy it pretends to praise, for

she knows that only a functioning, progressive democracy

can defend us against barbaric reaction. She knows, too,

that this is the best of American traditions, and her achieve-

ment lies in her successful dramatizing of this knowledge.

GRANVILLE HICKS
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Dorothy Richardson

Pilgrimage, by Dorothy M. Richardson, New York: Alfred
A. Knofj. ^ voU, $10 (or $s fer volume),

IT
TOOK DOROTHY RICHARDSON twenty-five ycars to com-
plete "Pilgrimage." She began the first volume or

"chapter" in 191 3, and it was published two years later as

"Pointed Roofs." This and subsequent parts of the novel,

Coming out at unpredictable intervals during and after the

War, attracted a little band of readers who almost re-

ligiously followed the progress of the work, a task that of

itself imposed some of the rigors and vigils of a quest. The
twelfth and last section ("Dimple Hill") is printed for the

first time in this complete edition, which also has a 1938
explanatory Foreword that announces the end of the jour-
ney. The appearance of this edition must have come as a
surprise to those who had been watching Miss Richardson's
work as closely as it was possible to do in recent years—
the volumes were being issued less frequently in England
and the latest ones were not being published in America.
The World was changing violently, and literary trends and
interests were changing with it. There was even a story that

Miss Richardson had abandoned her work before it was
finished. So this bold "complete set," newly printed, glow-
ing with jacket testimonials by other authors, has the em-
phasis of a resurrection.

The designated end of "Pilgrimage" may not altogether
kill the rumor that Miss Richardson had decided to give up
her work before she could bring it to a conclusion. But no
definite finale was ever promised, and the early volumes
gave no hint of what is usually calied "form" and provided
no basis for it. Miss Richardson seems to have intended to

do only what she has done. Her work has been noted for
its revelation of essential feminine experience, which she
presents as occurring in a flow that creates its own laws
and its own form. (She thinks the phrase "stream of con-
sciousness" inaccurate.) Her complete expression of the
Problems of fcmininity—femaleness would be a better term
-—reaches beyond technical matters; nor is it best realized
in the obvious incidentals, chats about hats and drapes, ren-
dering of woman's point of vfew, and so on. It is found most
importantly in the consciousness of the seemingly auto-
biographical main character, Miriam Henderson. Miriam
believes that the art in which women are superior is that
of creating atmospheres, and she feels that as a woman
she has a special vision: "Shakespeare did not know the
meaning of the words and actions of Nerissa and Portia
when they were alone together, the beauty they knew and
feit and saw, holy beauty everywhere." This secret fcel-

ing of the radiance of everything is what keeps Miriam
going through her commonplace days as a teacher, as a
governess, as a dentist's secrctary—and makes her series of
inconclusive love affairs eudurable.

But whether Miriam's ttory is worth two thousand pages
and a quarter of a centvry's writing is a question for de-
bate. For Miriam never develops. The reader gets a cumu-
lativc list of Miriam's traits and comes to know her moods
and what knowledge she picks up, so Miriam becomes a
"character," though never a very sympathetic one: she is

intelligent (a femirist and a rather futile socialist) but she
is also inhibited, fossy, self-absorbed, really neither normal
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WAR
IN OUR TIME

Edited by HANS SPEIER
and ALFRED KAHLER

What happens to the ordinary person when
war comes? Vast technical improvements in
the machinery of destruction have tightened
the Rrip which modern war has on the common
man's life. Written by the graduate faculty
of the New School for Social Research, this
book analyzes and describes the social im-
plications of war and preparation for war, not
from military or naval Standpoint, but as it

affects you. 53 qq
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CRIME AND SOCIETY
By Nathanicl Cantor
Unirersity of Buffalo

Just published!
• Presents an accurate and scholarly view of past

efforts in criminology and legal procedure

• Surveys present practices and trends

• Concludes with a carefully reasoned outlook for
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nor heroic. And the other people in the story are only seen

like the towns we pass in an express train ;
even though

there are occasional brief stops we never get more than a

hasty glimpse of their surface features. Miss Richardson evi-

dently has a life-is-flux philosophy ; it would have been more

affective if presented in fewer books. "Pilgnmage bc-

comes tiresome to read because it takes up epic space without

having epic design.
, . , . , 1

1

Miss Richardson's real talent, which is lyrical, enables

her to evoke the spirit of pre-war London with exempbry

ckill. Now and then "Pilgrimage" has a green flash of

country, and there is that dazzhng excursion to Oberland

which provides Miriam with a symbolic Standard to judge

the rest of life by, but mostly the novel has yesterday's Lon-

don in it: nearly every page seems lit by the harsh gashght

of Bloomsbury lodging houses. ^Tilgrimage" is superbly

written, and can always be dipped into with pleasure, as if

it were a good anthology of poems. But how much more

we may say of Proust and Joyce, who at first seemed to

be going in the same direction as Miss Richardson. Their

work is^'similar to hers in several important respects: hke

her they are deeply responsive to atmospheres, like her they

have experimented with consciousness-effects, and like her

they have a sensitive autobiographical character who plays an

important part in the story. But consider how much more

Proust and Joyce have done by adding other characters,

<.biectively conceived and drawn, and by establishing a back-

cround füll enough for social understanding. Miss Richard-

son has not extended her work beyond the universe of the

individual.
HARRY THORNTON MOORE

Macaulay the Politician

Lord Macaulay: Victorian Liberal, by Rlchmond Cream

Beatty. Norman: The Universky of Oklahoma Press. 403

fages. $3,

-nROFEssoR beatty's fine, precise analysis should lead to

F a little more active thinking on Macaulay. It is an in-

valuable Supplement to the pious and ponderous oflicial hte

by Trevelyan, and a corrective of all those ghb studies—

notably the last, Arthur Bryant's-that are chiefly essays

in British patriotism, though some of them throw Macaulay

to the wolves. Professor Beatty's chief Service has been to

restudy closely the aims and career of Macaulay the pohti-

cian. He makes us feel that the politician was at least three-

fourths of the man.

Macaulay belongs to that peculiarly British class of wnt-

ing statesmen who were never more political-minded than

when they turned from politics to literature. Like those ot

lohn Morley, and in our own age those of Winston Church-

ill, his writings were a justification, often a rationalization

r.f his pohtical judgments. When he turned ^to the broad

vtream of English bourgeois liberalism in his History, or

sought the prototypes of classic action and the classic temper

in his Roman lays, he was dramatizing the young bull of the

Whigs who led the urban middle class of the thirties toward

its definitive triumph. 11p
With such a triumph his wisdom began and ended. Pro-

fessor Beatty ascribes Macaulay's championship of his class

to a desire to keep the fledghng Empire going, to wipe away

THE NEW REPUBLIC

the last stains of a Tory feudalism that was hopelessly, odor-

ously, inefficient; but there may be another Interpretation.

The secret of Macaulay's character, like the clues to his

weakness picked up by every investigator, lies in his profound

and furiously concentrated class-consciousness. He^ was the

perfect bourgeois in literature. With a nimbleness in debate

and a bellowing voice that blew opponents down, he suc-

ceeded in claiming for the progress of his class the authority

of all the hallowed moralities and precedents. That is why

in retrospect Macaulay must always look a little cheap. He

tried to do so much on so level a plane that he left himself

Wide open. Speaking always for others, he never showed

any of the ränge and turn of an individual passion, a mo-

mentary weakness of belief, the shghtest despair in an age

of despair; and so he who obscured himself so well in his

own time has illuminated himself for all time. For his values

at bottom, were the values of the commercial ledger; and

with each fluctuation in those values the foundations of his

passionate materialism feil apart.

The weaknesses of his writings have been always guessed

at, and criticism of them has in a sense been exclusively

personal. His sententiousness has cloaked his shrewdness,

and his omissions his solid learning. But the man's center

emerges when one looks at his Bunyan, and hears only a

Salvation Army boomster; or in his James II, a fop whose

greatest sin was improvidence. Alfred kazin

Population Problems

The Natural History of Pofulation, by Raymond Pearl.

New York: The Oxford University Press. 428 fages.

$3-50-

MORE THAN HALF the total population of the world

approximately one bilHon people—is packed, at a

density of 394 to the Square mile, into one-twentieth of the

world's land surface. At the other end of the Scale, four-

fifths of the land area contains less than one-fifth of the

total population, at a density of only nine per Square mile.

"Figures like these," comments Dr. Pearl, "breed wars"

—not, he is careful to add, through any mysterious bio-

loeical urge, but because of the vast political and economic

inequities which they symbolize. Actually, the world density

of population today is about that of the United States, or

forty per Square mile; and an annual rate of increase of one

percent indicates that the fertihty of the human species is

slowly leveling off and may even, within a few generations,

drop below the critical replacement figure.

Central in Dr. Pearl's discussion of these problems is an

cxhaustive analysis of what is happening to the American

population, especially as regards birth control and contra-

ceptive efTorts. A detailed and severely critical investigation

of 30,949 case records of womm living in or near twenty-

six cities in fifteen states does .lot suppört the assumption

that "differential fertihty" anong economic, religious,

racial or educational groups has a biological basis. The cvi-

dence does suggest, however, that \he responsibility for these

differentials "appears to rest prii.iarily, overwhelmingly

and directly upon that body of doctiine and practice popu-

larly called birth control." \

This conclusion, if borne out on a na\;onal scale, is likely

1
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to Start any number of controverslal fires—especlally Com-

ing as it does from an internationally known authority on

Population Problems who has long resented the extravagant

Claims of the birth-control advocates. harold ward

Canada's Foreign Policy

Canada Today, by Frank R, Scott, New York: The

Oxjord Universky Press, 175 pges, $i.2S'

rrVHE CANADIAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS

1 delegated to Professor Scott of McGill University the

task of preparing its principal paper for the British Common-

wealth Relations Conference which was held at Sydney,

Australia, in September; and its publication as a book for

peneral circulation presents in brief compass an able sum-

mary of the factors which shape the Canadian government s

attitude to foreign afifairs. Interested Americans will have

heen made familiär with these factors by now, for a num-

ber of books have appeared on these lines dunng the last

two years. Mr. Scott goes over the geographic and popu-

lation hindrances to a national outlook, and presents the

relevant economic statistics and comment; but he adds his

more distinctive contribution in the political chapters. He

makes it clearer than do other writers how shghtly Canada

is dependent upon British military and naval protection;

how feasible under present circumstances is an autonomous

policy; and how comprehensible yet how irntatmg is the

Liberal government's evasiveness on the question of actual

commitment in the event of war. George mc lure

New Books: A Reader's List

OUR MAGINOT LINE, by Livingston Hartley (Carrick and

Evans, $2.75). A long-range perspective of Amencan for-

cien policy. Hitler's domination of Europe, followed by a

drive for world power, would gravely endanger our se-

curity. The author presents a carefully thought-out pro-

gram of collective defense.

SCHACHT HITLER'S MAGICIAN, by Norbert Mühlen

(Alliance Books, $3). Teils how Dr. Schacht, by extornon

and fiscal prestidigitation, has fleeced the world out o

«ome eighteen billion marks for the economic, political

and military requircments of the Third Reich.

DESIGNS IN SCARLET, by Courtney Ryley Cooper (Little,

Brown, $2.75). Fläming youth on the rampage; a graph.c

study of sexual excesses and gencral lawlessness among

American adolescents. A crusading document, with pallia-

tive but constructive suggcstions for interested othcial

agencies and public opinion generally.

GEORGE SANTAYANA, by George W. Howgate (Penn-

sylvania U., $3.50). A lucid exposition of the develop-

ment of Santayana's philosophy from "The Sense of

Beauty".to the so-far unfinished «Four Realms of Bcmg.

1 TRAVEL BY TRAIN, by Rollo Walter Brown (Appleton-

Century, $3). Not a plea for our bankrupt railroads, as you

might guess from the title. Mr. Brown is a lecturer, and

lecturers get around. His book is an informal excursion

into social geography that gives you an experience of the

topography, industry, climate and climate-of-opinion ot

evcry icction of the United States.
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BITTER CREEK, by James Boyd (Scribner's, $2.50). A

ßturdy tale of cowboys in the Northwest around 1870. Mr.

Boyd is an old hand at historical backgrounds, and he gives

this one all the glamor it can hold. To add momentum,

there are brawls with the Indians, a couple of snaky fron-

tier villains and a delicate bit of romance.

EAST OF EDEN, by 1. J.
Singer, translated by Maurice

Samuel (Knopf, $2.50). The hero here grows up hungry

in a Polish village, turns Communist in Warsaw, is tortured

in a German concentration camp and meets final disiUu-

sionment in Russia: all in all, a record of unrelieved suffer-

ing Mr. Singer brings to life the Polish-Jewish background

with clarity and understanding. He piles tragedy on pretty

thick, though, to build a case against the Soviel.

SEVENTY TIMES SEVEN, by John Sanford (Knopf, $2).

A first-rate story of violence and congealed hate in upstate

New York. The fact that Mr. Sanford unwinds his plot by

indirection gives him a chance to exhibit a variety of tech-

niques, from the very tough to the frankly poetic, and

makes its impact none the less terrific.

THE NIGHT IS COMING, by Marthedith Furnas (Harpers,

$2.50). Miss Furnas wantcd her heroine to typify the

qualities that carved Big Business out of the unsophisticated

Middle West. The heroine, of course, is successful m

finance, and Miss Furnas is no less so with her purpose.

A good first novel, written squarely and without frills.

WALLS RISE UP, by George Sessions Perry (Doubleday,

Doran, $2). Three hoboes in a leisurely interval on the

banks of the Brazos River. Hoboes generally make winning

subjects and these are no exception. Their blend of hard-

boiled tenderness and engaging insolence will remind you

of "Tortilla Fiat."
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Vera Micheles Dean is the research director and edi-

tor of the Foreign Policy Association publication«.

Her new book, "Europe in Retreat," was published

in February.

Reinhold Hanisch was a Bohemian German (Sudeten)

but an Austrian Citizen. He was arrested in Vienna in

1936, after it had become known that he^ had writ-

ten his memoir of Hitler and was attempting to find

a publisher. Three days later he died in prison.^

William Stokes is a Canadian Journalist whose artides

have appeared in the labor press of Canada and

Europe.

Rolfe Humphries was the co-editor with M. J.
Bcnar-

dete of the anthology of Loyalist ballads, "And Spain

Sings." He is translating the complete poems of Gar-

cia Lorca on a Guggenheim fellowship.^

Paul Birdsall is associate professor of History at Wil-

liams College.

Maurice Hindus, the author of numerous books about

the Soviet Union, has written a biography of the

Czech people, "We Shall Live Again." It will be

published on May 5 by Doubleday, Doran.

Granville Hicks is writing a book on English litera-

ture during the last half-century. He is the author of

"John Rced" and "The Great Tradition."

Harry Thornton Moore has written a book about John

Steinbeck and his work to be published this spring.

Harold Ward has written widely on his special interest,

the social implications of science and technology.
^

Alfred Kazin is working on a critical history of Ameri-

can literature since 1890, for fall publication.

George McLure is a free-lance writer who lives m
Westmount, Quebec.
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HITLER
In a forthcoming issue of The New

Republic, a leading psychiatrist will

explain Hitler's psychological make-up,

using in his analysis the new material

about Hitler uncovered in The New
RepubHc's current memoir by,Remhoid

Hanisch.

Great Britain and France say they will

fight the Nazis if Poland needs assistance.

Now what can we expect from the

Führer .> Diagnosing this sick personahty

is—imfortunately!—a necessary and im-

portant task.

Don*t miss the final installment of the

series "I Was Hitler's Buddy," or the

illuminating article interpreting it.
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Btwa! okd tktote!
Said NATION readers

of B. H. Haggin's column on

MUSIC and RECORDS:
9»"Thattk God for a critic one can rely on,

'*The best and ntost honest

ihing of its hind now appearingj*

"An excellent contmentator!*'

"His column should he a weehly feature,'*

NO W
Mr. Haggin's column appears in The Nation

EVER Y WEEK

The column on music and records is but

one of the many excellent departments

which The Nation offers its readers:

"The Editor's Page" by Freda Kirchwey

The Shape of Things"—Editorial Highlights

Tssues andMen" by Oswald Garrison Villard

"Boohs and the Arts" by Margaret Marshall

Dramatic Reviews by Joseph Wood Krutch

Financial Comment by Keith Hutchison

Films reviewed by Franz Hoellering

Advice to Consumers by Helen Woodward

ff

ff

These departments, plus fcarless editorial pages,
accurate reporting of the news, and leading arti-
cles by outstanding writers, make The Nation

AMERICANS LEADING LIBERAL WEEKLY

Read The Nation! Take advantage of the
Special Introductory Offer
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30 ISSUES FOR ONLY $2
A saving of 33 U3%
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Mail Your Subscription Today
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Meet Roy Sheehan:
Age 24. Irish-Amerlcan ; Clcveland, O.
Trade: Radio Operator, major air

lines. Sergeant and Acting Lieuten-
ant, Abraham Lincoln Brigade; 25
months in Spain; Cordoba and Ebro
fronts; shrapnel wounds, lege, arms,
ehest. Orthopedist's diagnosis: "Gun-
Bhot wound of leg Involvea peroneal
nerve. Has considerable dlsability
that will need surgieal Intervention
and long, contlnued care." Estimated
cost for this year: $1,040.

AND Now what?
Madrid falls. And now . •

.

what?

"Franco Master of Spain"...

"Burgos Wams Democra-

cies" . . . "100,000 Republicans

Imprisoned in Madrid" . . .

"Nazis See Spain Springboard

to Latin-America." . •

.

Madrid falls. And now . .

.

what ?

"France Answers Duce" . .

.

"London Pledges Polish De-

fense" . . . "U. S. Neutrality

Act Revision Asked" . .

.

The city of Madrid falls . .

.

but the ideal of Madrid didn't

fall!

For the ideal of Madrid ia

the ideal of democracy ... the

ideal of free peoples and free

homes ... the ideal that hates

wars. Abhors dictators. Abom-
inates persecution. **No pas-

saran!" didn't fall. It F'.tands

more meaningful today than

ever before—more challenging

to every person who still en-

joys the privacy of his own
home and family, freedom to

worship, and read, and speak,

and vote his convictions!

The fight of Roy Sheehan

for democracy and decency,

against dictatorship and de-

bauchery, is not ended. Nor
will it end—^but in absolute,

unqualified triumph

!

But meanwhile— what of

Roy Sheehan hiinself? And
those 179 others whose spirits

fight on, but whose bodies are

chained to hospitaf beds, to

crutches and wheel-chairs?

Democracy will win . . . dare

we let Roy Sheehan lose?

Desperately in need of hos-

pitalization, medical care, re-

habilitation, these boys who
asked no quarter of steel or

explosive now ask the helping

band of humanity. Too proud

to speak personally—but their

condition speaks for them; a

cliallenge to every American

Citizen

!

Don*t answer that they

fought in vain

—

Don't answer that humanity

can die while democracy

lives

—

DONT LETTHEM DOWN I

Because surgeons and others arc gladly donating their

»ervices, only ^160,000 is needed to care for the 180

most desperate cases. Help adopt one of these veterans.

plea:£ use this COUPON—TODAY!

ROY SHEEHAN and 179 Other Wounded Veterans

FriendH of the Abraham Lincoln Bri grade,

125 West 45th St.. N. Y. O.

Enclosed flnd $ as my contrlbutlon.
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SEND YOUR CONTRIBUTION

NOW!-J0

FRIENDS of the

ABRAHAM LINCOLN BRIGADE
125 West 45th Street, New York City
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Das Leben und der Tod xHeinhold Hanisch'

s

Heinhold Hanisoh ar Radierer \md ^"Restaurator «ater Bilder

in V/ien.^r lebte in grösster Armut auf einem möblierten Kabinett

in der Wallensteinstrasse im XX^Gemeindebezirk in V^ien. ^r besass

Vy'eder Weib noch ^ind.

Reinhold Hanisoh verfasste im März 1936 Erinnerujigen über

sein Zusammenleben mit dem gegenwärtigen deutschen -'^eichskt nzler

Adolf Hitler in -'ien vor dem "'eltkriege^

Sie konnten bisher nicht erscheinen.

Hanisoh ^ar ^eutschböhme.iüin blasser glattr^^sierter Llann mit

blauen Augen, in den i'ünfzigern , stark c.ngegrfcUt,Er trug zurückge-

kämmtes Haar, Seine I^leidung ^ ar defekt, ein grauer abgeschabter

Hock aar alles, was an ihm auffw-llen konnte.Er sprach dii^lektfrei

man hörte heraus, dass er kein gebürtiger ' iener ar.Aber er beass

die österreichische Staatsbürgerschaft .Sein Gesicht ar intelligent,

man kann sagen,vergeistigt .Und den Händen sah man körperliche Arbeit

an. Seiner Person ar keines' egs anzumerken ,dasG er einst ein

Freund des allmächtigen Diktators -ar. Er hatte den Diktator im

Obdachlosenasyl in LIeidling kennengelernt .Er sprach von ihm sehr

ruhig und ohne Jegliche Leidenschaft .E^ machte überhaupt den Ein-

druck eines schüchternen ,müden, abgeraokerten Llenschen.Er machte

nie eine feindselige oder respektlose Bemerkung über den Reichs-

kanzler .Ganz im Gegenteil ,die "orte kamen ie gehaucht cus sei-

nem Hund.Eins sagte er von Hitler: Hitler hat nie eine richtige

körperliche Arbeit geleistet.Er ^-ar ein "Muttersöhnchen" .Dies

v;aren Hanisch* s "'orte .Und er sprach von ihm ie von einem - Iten

Bekannten, dem man nun völlig ferne steht .Hsnisch ar trotz seiner

Freundschaft mit dem Dikt^.tor im Jahre 1936 nicht glücklicher

als im J.1910.

r



Die nachfolgenden Zeilen sind das Zeugnis eines nunmehr toten

Mannes, eines Ilannes , dessen Tod die "ahrheit seiner ^^orte besiegelt

hat. Diese ^'^orte sind schlicht und klar, es ist die Spetohe der '^'ahr-

heit.

Der ehemalige 'ugendf eund des Diktators sr mittelgross

ge-aohsen,er hatte ein glattr-.siertes Gesicht , blaue Augen, üppiges
stark angegrautes ^ °-

"künstlerisch" zurückgekänMtes/Haar .J^ir v;ar ja auch ein ICünstler.

Sr stand hoch in den Fünfzigern.Er war ärmlich gekleidet , trug einen

abgeschabten, dicken
, grauen üeberrock,wenn er sprach, vvoirden, lange

von Ilaries ziemlich angegriffene Zähne sichtbar, er sah -ie ein

besserer Arbeiter aus, er besass ein intelligentes
,
ja vergeistigtes

Gesicht. Die Hände -aren von körperlicher Arbeit angegriffen und die

Pingernägel schwarz gerändert.

Dies v;ar der Radierer und Bilderrestaurator Heinhold Hanisoh,

ein Deutsohb Ohme. der aber den grössten Teil seines Lebens in ^ien

verbracht hatte.und sich hier in seinen beiden Berufen kümmerlich

fortbrachte.Br besass keinen Anhang und -ohnte draussen in der

Brigittenau auf einem möbl.Zabinett

.

^eit-eilig suchte er,nach Bildern des Reichsk:::nzklers

aus dessen Jugendzeit , denn er kannte sie und konnte ihnen eher

als ein anderer aufspüren.Wenn er ein Bild fand, machte er dc^^r^uf

einen ^[unsthändler aufmerksam ,um eine -Provision dabei zu ver-

dienen.Denn diese alten Bilder varen in Deutschland gesucht.

Hanisoh ,der viele von diesen Bildern selber verkaufterkannte auch

die Plätze ,an denen sie sich befinden konnten.Diese Tätigkeit

wiLTäie ihm schliesslich zum Verhängnis .

Der unglückliche ,abgeplagte Llann sah jetzt nicht

wie der Freund eines Potentaten, sondern vie ein armer Hausierer

aus. in seinem abgeschabten Rock. E^ sagte ,er habe seinerzeit

mit Adolf Hitler "zusammengearbeitet" .Deis -aren seine Worte.

Wo denn zusammengearbeitet. Im Obdaohlosehasjl in Ileidling, lautete

die erstaunliche Antwort.
War Hitler damals in Wien ein Arbeiter? Hanisch bestritt

[
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dies energisch .Hitler .sagte er,hat nie richtige körperliche Arbeit

geleistet.Er war ein %tt ersöhnchen,man musste sich dieses Wort

mericen.

Die iVeundscheft Hitlers ^ar diesem Manne zum Schicksal

ge'."orden.Im Jahre 1912 hatte sie ihn ins Gefängnis gebracht

und auch Jetzt .vo er ein Buch mit Erinnerungen über Hitler ver-

fasste.hatte er kein Glück damit.Er war ein blutarmer .geschäftlich

unerfahrener i-Iann.der es nicht verstanden hatte, aus seinen Ge-

sohichtskenntnissen Kapital zuo schlagen.

Aber seine genaue Kenntnis von der Vergangenheit Hitlers

und die Suche nach den Hitlerbildern -urde ihm im Dezember 1936

zum Verhängnis.Anfangs Dezember 1936 -urde Hanisch verhaftet

und ins Gefängnis der Polizeidirektion in Wien .später ins Gefäng-

nis des Landesgeriohtes in .7ien I. gebracht.Die Verhaftung erfolgte

über eine Anzeige aus Berlin.Dort 'varen dem Reichskanzler zrei

aus l'Jien gesandte Bilder vorgelegen. die als Fälschung bezeichnet

v.Tirden.Und wegen dieser angeblichen Fälschung v^xirde die Verhaftung

und die Strafuntersuchung beantragt.

Inzwischen hatten sich die Verhältnisse politisch geüjadert

V'/ährenddem zur Zeit der Verfassung der I.Iemoiren Hanisch' s im /'ühjahr

1936 Oesterreich in starker Abwehrstellung gegen Deutschland stcnd,

vmrde im Juli 1936 das sog.Freundschaftsübereinkommen z-ischen

Oesterreich Deutschland entschlossen, die österreichische Hegieruiig

hütete sich ,in Berlin Anstoss zu erregen und ar den Einflüsterungen

.dgeschweige denn ausdrücklichen \7ünschen Berlins gefügig, zumal

wenn es sich um eine so schwache und hilflose Person hfmdelte

v/ie Hanisch,

Hanisch hatte sich schon vorher als Informator von Hitlerbio-

graphen missliebig gemacht und es w r dort bestimmt bekannt ge-

worden dass er ii.^innerimgen über das ^^^sammenleben mit Adolf

Hitler verfasst hatte, zurnal Auszüge in einem Buche erschienen

sind*

>



Nun kam noch das Aufstöbern von Hitlerbildern hinzu.LIan hatte

also illen G-rund dc.zu,zu versuchen ihn loszuv erden. Ilanisoh

wa* überdies der Ansicht, dass Privatrache mit im Spiele rar

und dass der I^Iann ,der die angeblichen Z' ei Hitlerbilder

nach Berlin schickte , damit absichtlich die Verhaftxmg HanischSs
herbeiführen
ifigrMif&guae^ifV wollte«

Wenn man auch in Berlin den ^''unsch haben mochte,

den unbe-uemen Zeugen und "Mitwisser" Hanisch loszu\- erden, und

ihn deswegen am liebsten hinter Schloss und Hiegel sah, so hatte

man an einem Prozess gegen Hanisch enig Interesse. Ganz im Gegen-
4

teil.2in derartiger Prozess hätte die Jugendgeschichte Adolf

Hitlers vor der .Weltöffentlichkeit eines Viener Gerichtes im denk-
die liQ^endLe

bar ungeeignetesten Augenblick aufgerollt und

um Adolf Hitler arg zerzaust.Die Widersprüche zwischen Hitlers

eigenen Angaben in seinen Memoiren und zvrisohen den Bezeugungen

Hanischs wären unvermeidlich geworden, -^n diesem Prozesse hätten

alle Einzelheiten dieser dunklen Jugendgeschichte besprochen -erden

müssen und die Memoiren Hanisch* s v^ären vor aller '".^elt und namentlich

vor der Oefentlichkeit des deutschen -'ien zur Verlesung gel ngt.

Dieses konnte keines egs im Interesse Berlins liegen.

Hanisch vurde nun ins Polizeigefängnis auf der

Rossauerlände gebracht und es ist bekennt gev orden,dass er dort

keinesv-egs mit Samthandschuhen angefasst urde. Sodann urde er

ins Gerichtsgefängnis gebracht und hier monatelang geh Iten.

Zur Verhaftung lag gesetzlich kaum eine Handhabe vor.

I^emi die drei Gründe ,die nach der üsterr .Strafprozessordnung

eine Verhaftung statthaft machen, lagen nicht vor.V'eder best.,nd

eine Pluchtgefahr ,v enn man bedenkt ,d:^ss Hanisch ein österr .Sttats-

bürger - ar und auf den E v^erb am "'iener -^latz - o man ihn eis

Künstler kannte, angewiesen -ar.^s bestand c.uch keine Ilollusions-

gefahr,denn die angeblich von ilira gefälschten Bilder konnten

nicht zum Verschwinden gebracht ^ erden. Sie lagen dem Gerichte vor.
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aJine r/iederholungsgefahr bestand ebenfülls nicht, denn neuerliche

Fälschungen wären ganz z ecklos ge esen. Dennoch ar und blieb Hanisoh

in Haft.

Auch lag kein G-rund vor, diese Angelegenheit :-.ls Verbrechen

vor das Landesgericht in Wien zu bringen.Materiell erachtete sich

niem!:nd für geschädigt , der Schaden betrug ;. uch und konnte auch

nie z' eitausendschilling betragen, denn niemiind hätte t usend Schil-

ling für ein Bild gezahlt. Die Sache hätte also schlimmstenfi-^lls

vor das Bezirksgericht Leopoldstodt gehört.

Aber die damalige österr .Regierujig hatte damals allen

Anlass , "Ansuchen" aus Berlin mit grösstem i^ntgegenkominen zu be-

handeln.Denn das erv^'ähnte Preundschaftsübereinkoramen vom 11. Juli

1936 lag dazwischen.

Schliesslich geschah et. as Merkv ardiges: Die StrafSteche

Segen Hanisch v-oirde dem politischen Heferat des Landesgerichtes

Wien zugeteilt , ob. ohl Hanisch' s Verfehlung,^^'enn sie überh.^rupt

vorlag, keine politische , sondern eine rein kriminelle gevesen ^^äre.

Hanisch vnirde mehr als zv;ei Monate im Gefängnis

gehalten ohne dass er vor seinen Richter gebracht worden wäre.

Au§ begreiflichen Gründen.

Anfangs Peber 1937 vrurde bekannt, dass Reinhold Hanisch

nach dreitägiger Krankheit plötzlich in Iniiisitenspital gestorben

war .Als Todesursache v-orde Rippenfellentsijadujig angegeben.

V/er ^ird .je das Geheimnis dieses plötzlichen Todes

entschleiern? Der Tod kam denjenigen augute,die ohl die Verhiftung

Hanisch* s aber nicht den Prozess wünschten. Der Tod kam gelegen und

zur rechten Zeit.v/as immer über die Gründe dieses l'odes gesagt

werden mag, schliesslich vTirde die Freundschaft des Diktr^tors

dem LIemoirenverfasser und Bildersucher Hanisch zum Verhängnis,

denn diese -»-''reundschaft brachte ihn ins Gefängnis , dos er nie

mehr verlassen sollte.

Und heute nach z^ ei Jahren muss mt.n rück-

l



blickend sagen: dass der Tod Hanisch's tjf.tsäohlioh rechtzeitig

erfolgte, denn den Einzug der deutschen Armee in ^"ien hätte der

Arme kaum überlebt.
Seine -Erinnerungen sind aber gleichsam sein

Vermächtnis an die V/elt.
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nhciloso'^ - r ii r itte - i uß.a ; dieser c:^)li(3lr;.niyyGl-

len ^4x18 to;i2 Und trctzdu lusD u-ii r ,. . . ucnd fün,d sc r od

ilLJiiü^lrs oi£-e..i.li«jli 'roc')tzüitig"erfole:te.Demi einen ;:inmarsjh

der deutsohon ^^pperi in i^n ,ucr uiii J^lir ri oh ßcinoü ^odex er-

f*olgüv.,ii^.t;te der Unselige Luum Überlebt»

Die ^rinnerungo:.. niücI;»Q trc.gon ö^on Stempel ucr Jirlu i u.o.,in

Borioixt ist qo öoliliülit ,üo unse^i \mgcn,Do 'eindrirglich vmd i.lar,

\7ie ilui nur cigüne ^.rimiorung eingeben ic..nn, .Jie .iinzelhoite ,dic

iiuniacjli erwiümt und die aioli so m heloö in uie 'reignisse der von

iliu gcsohllderten ^eit fügen, konnte ein üe-isohlijhofi lirT^ nicht

erfinden^Und ilaniöolx ar .:oi:i ijlohter er T if
. eaer nn.

der i iO- o^_ .^.liu. i^wixroiöCi i^üixiit^ »j^üo.i selbüw oin j^ioliter Iiu nt e

diese iilnutiv^üu.. ^etcilß , diese besonderen Vorloiupfungen und VerknO'

tungen der Tcrcon Hitlers ..dt den ]sax«±txR±iDdt rc^^len . orrr^Jngcn

in meiner üjvjv/elt nio.it crsinnen.nur eigenes -rieben kann dies von

sioh geben. Jnd es v urde , Qxm ..uch unb..uLüü^o iti.;t ,anniso:i'

Ver.- j . K. : io ult.

s

Ungeniir reelis jhon vcir der Jeaetaung iens diir-.ni litler erco

in der Jui.uaer vom 31 Janu. r in der e- _ r^^ .3un eine ... oiiriolit der

''AGSocj..:ted Press" aus ien nit der w.e.ii..g:ic;iiü : uiuiür s frune

"auiöt ird Gifrio o|r-«^*M>V.4L\>«^ w wü.d wiaxei.1 untertitoi: .<a ü eint dies

ein ein Versuch ju oein ,dio Jilder ..us dem /erkehr au dienen. lu
Preise d .r

rtikel ird usgei:.dirt ,c: ^ j reio isueuusohc ufk^ufor die/ enigen
geL^ngendcn ßeiner;jeiticTGn

noo]i .-.uf den .urkt tocuKKHstsx/ A Uc.rclle iitlersfv .: eirelii..f t.j.i

^-.jistleriöohea ert ) in die Hohe orL^ioun,.-^^ verlc^nge x^cT ein

dld bereits 4C0i)ollnr. eiter heisst es Im rtii:el .d.iSS sieh

iriSbesc-dcre ein rcieo.r'dcut&oher Jouni list luid ein i'^elohsbe nter

..lü dje eifrigsten" ornüuler" hervor tijn und i le Ütlerbl ider ,uL;ren

sie nur irgendwie habhaft "erden können ,xic.eh Jeutsoliland versjiiüken.
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:ii&sgcbend ooicine aber nicht jIosö daß Intercoüe für die fr :iere

irkSlij-ilieit des Pülirerc , sondern der iinsch die 'ülder uff dle^se

'eioefru. ilioh duroli -.nk^^uf ) aus dem Verkehre :au ziehen. D-unebon

steht nooh die ominöse ije.aerlcung: G-ef^lsohte litlerbilder sind

in ien iifgetaucht und ziiiaindest ein Iloler iirde des betrügerischen

Versuches .jo2iohen,sie . Is Originale . :'iUgebcn. 3cr arme

r^ilori Seltsanie ege andeXt die '' Sammlungsil \md die "riln8amnilun{röa



Vorwort.

M. Erinnerungen HeinhoU nanl3c.. s sin. aas «io.Uss.e
,

au-en-

„sone B0.u.ent. .ae .ir Ms Je.^t .US der .usend.eit ,,aolf .liUere

"best tzen.
14 1+^ /i^rc^pr Tugend bedeutungsvoll ist,

Warum die ueschiolite dieser JUgena

^ Mr. Tfipnqoh von dessen .^au-

sollte nicht begründet -.erden müssen, ^in Mensch .

^o« qr>hiökoal dieses Erdteiles abhängt
,
tonn der

nen und IJerven das SchicK^Gi axei=

.^ "otq-ohlich kennt sie ihn x&sz

-elt gar nicht bekannt genug sein, tatsächlich Ke

,„ nio..;,«. -X. »eiX er es nie.t «oXUe, seine=— " "

Li0«ii«. in ^ei .Uiite. U.er sie sp.riie.e und seXe.enU cH

^^ Q-t-is^iip des ''ahren, die ei^ i^i-

sogar falsche .-ngaben machte. ^ Stelle

, .'dolf litler gibt es ein für die Iropaganaa ^urecht-

teressierenden xidolf ai-cier ^lu
^

.. -r, T,^t vnneriialb Deutschlands seine poli-

gemachtes Legendenbild, -s nat inneraalo
^

-.. . . bereits getan und wird vielleicht denmäcaso auch

tische 'irkung bereits geoa-ii ^

der übrigen -elt aufgedrängt werden.

Bin Privatleben unterfängt sich .
Geschichte

.v,4^-htP ^dolf Hitlers-anders kann man

zu machen. Die Ileiligengeschichte -.doli

. •«nc.tisohe Literatur über ihn kaum noch nennen-

die nationalsozialistisone ..ioci-a

.. 4- ^.« -^müter gerade durch ihre unv;ahrsohein-

betäubt und entv/affnet die ^emutcr gera
^ „ , ..^

. ^^ .t -in Held ein ?r*phet. ein Asket; jedenfalls ein

liohe Einfachheit, ^m neia,

. •
>, .ir, Geraltiper, ohne .ust und ohne 'last, von

Reiner und zugleich ein ue.alti^er,

. , .r.iien f^etrieben, von reichstem -issen geführt, mit

sprengendem allen ge.ri
.

nationalso^ia-

schärfstem Verstand alles durchdringend- das ist

;)rsT-p lUtler. Das Bild ist auf den

listische llythos voa Ilenschen .dolf Hitler.

V -..lo- auf den zweiten kurios, auf aen dritten

ersten Blick unglaubwürdig, auf den
„ , ,, .,^li

V -o ciPh ein verschmilzt mit ooli-

rührend- auf die Dauer pragt es sicn
.^^ " "

, ., ie-en es kausal oft gar nichts Mte zu

tischen Ereignissen, mit de..en es
.„^m^t

.„. ... una nanet se.iiesalion gerade .esen seiner ..e.en„enna..ig.

:: .Is «so.ei„iio.e se.. sicn .un.o.s. soH.erer. .uro
.

L die :..rneiV. .enn es a.er ein.ni .auer.. .ir.J es .i. ..»nU-

ger

Dem unwahrscheinlichen ..dolf Hitler den '•ahren gegenüberzustel-
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len, habe ich mir zur Aufgabe gemacht. In den Erinnerungen Rein-

hold laniöch's feegrüsse ich einen v/eeentlichen 3eitraR zur "ie-

derherstellung des menschlich glaubT^/ürdigen Bildes vom derzei-

tigen deutschen Reichskanzler,

Der Bericht llanisch's ist hier nach

seinem i..anuslcript wiedergegeben; ich habe ihm eine .nzahl mündli-

cher Ergänzungen hinzugefügt, die lianisch mir gegeben hat, und

zwar im genauen ^Tortlaut. Grammatische und orthographische Pehler

mnxrden verbessert.

'^er rieinliold Ilanisch ist, sagt sein eigener Bericht

deutlich genug. Die äusseren Lebensumstände des ::annes stechen heu-

te nicht sehr stark von der Zeit ab, in der er Adolf Hitlers Gefährte,

Zumpan, Helfer und Teilhaber war. Seine Lebensumstände sind alles

andere als glänzend; ein kurioses und keinesv.egs armes Innenleben

scheint ihn v/ie eine Schwimmblase über äusserlioh dürftige Verhält-

nisse hinwegzutragen. Er hat seine eigenen Leinungen über vieles

auch über Politik; den Zeitgenossen, Führer und Reichskanzler ver-

mag er offenbar nicht ganz ernst zu nerimen. ^r hat immer noch den

Genossen aus dem Hännerasyl vor xlugen, und -enn er ihn schildert,

verfällt er unv/illkürlich ins Präsens: Hitler ist.., Hitler kann...

Hitler pflegt,,. Sein wesentliches Urteil über den berühmten Jugend-

gefälxrten scheint in dem halb erheiternden
, halb rührenden Satz

zusarrimengefasst: Hitler würde , .enn er bei der ..alerei ^^eblie-

ben wäre, he^te bei den Bilderhändlern und lahmentischlern von

Wien lange nicht so viel verkaufen, wie er. Hanisch, selbst.

Der Bericht Hanisoh's Ist reich an Einzelheiten, Anek-

doten
, charakteristischen Aussprüchen, traurigen und heiteren Szenen,

Pur diese Dinge ist er der einzige Gev;äiirsmann and Zeuge, Ist er

glaubv/ürdig?

Zunächst ein psychologisches Lerkmal : der Bericht la-

nisch's ist nicht gehässig, im Gegenteil, ^r führt eine nzahl

.

sympathischer Züge Hitler' s an, lobt ihn wegen seiner Enthalt-
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samiLeit, v/egen seiner Rücksichtnahme auf die Geschwister, as er

ihm stark ankreiuet, ist seine Ueberspanntheit und n9oh mehr seine

l^räp-heit; überhaupt seine Hilflosigkeit gegenüber dorn praktischen

Leben. Alles 2üge , die sioh auch beiiu späteren Hitler wiederfinden.
Ansichten und.

Sodann v7eiss :ianisch viele/,lussprüche Hitlers

anauführen, die in ihrer persönlichen Prägung nicht iJrfindung eir^es

anderen sein können. Ich haoe mich mit Heinhold ilanisch uiehrmuls

viele Stunden lang unterhalten -and kann versichern: er hat bestinr-it

weder " mein ''ampf" noch eine von Hitlers leden im "ortlaut gelesen.

as aber Hitler in Ilanisch' s Bericht über Uchard agner, über die

Holle der Studenten bei Ilevolutlonen, über die Indolenz der r-

beiter und die Bedeutung der"Herrenrasse" sagt, \^as er über Eoaial-

demokratie, Zirohe, Judentum und Christentum verbringt, ist oft bis

auf die Pormulierung schon ganz echter "Hitler"; zura Teil sind es

Gedanlien, die sich bei ihm in seiner fr.Jien politischen leriode bis

z\m Jahre 1923 finden und dc,nn allmählich verschwinden.

Auch andere : enschon, die mit Adolf Hitler in diesem

oder den uruaittelbar folgenden Jahren zusammengekommen sind, schil-

dern seine politischen Ansichten ähnlich wie Hanisch . Der ilass gegen

den Marxismus ( der Ausdruck dafür ';?ar dama .s " So::ialdemokratie" )

und gigen das Judentuia sind schon in dieser Frühzeit vorhanden.

Sogar in manchen illeinigkeiten lässt sich Ilanisch' s Er-

zählung belegen; Er gibt an, dass er im Spätherbst 1909 Hitler im

Obdachlosenasyl zu "..leidling kennengelernt habe. Tatsächlich ver-

lässt Hitler laut polizeilicher lleldung im ITovember 1909 seine bis-

herige Vohnung in der Simon Denkgasse 11 und taucht erst am SU^ebruar

1910 wieder im Llannerheim in der ...eldemannstrasse auf. Das deckt

sich genau mit dem Bericht Hanisch' s ,
der nach seinen Angaben in

der Zwischenzeit mit Hitler im ..eidlinger < bdachlosenasyl zusammen-

lebte. Im Llannerheim in der ^.eldemaimstrasse blieb Hitler dann mit

einer kurzen Unterbrechung bis l-lai 1913 gemeldet- auch hier bestä-

tigen sich also Ilanisch* s Angaben.
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Acht Monate dauert das ausammenleben der Beiden. Dann kommen Streit,

Prozess und Bruoh
, von denen Hanlsch ausführlicli üeriohtet.

loh habe die Akten dieses -rozesses durch-

gesehen. Sie erschüttern lianisch' s Gesaiatdarstellung nicht und be-
stätigen sie in vielen Einzelheiten.

Er gibt in seiner ^.Jraählung an , dass er

auf Grund eines falschen Geständnisses verurteilt worden sei. Das

trifft nach den Akten zu, denn er hat vor Gericht ausgesagt, er habe
ein ihm von ..dolf Hitler übergebenes Bild versetzt. Tatsächlich

hatte er es verkauft, wie Je uzt durch Befragen der 'Itvjo des dama-
T • ^— n. ^ .

auch
Ixgen ..aufers festgestellt -erden IconntiT/dSF Bild selbst ist noch
vorhanden. Ss erscheint glaub';äirdig, dass Hanisch im Drözess aus

"onkurrenzgründen vor den Ohren des ehemaligen Preundes und nun-
mehrigen Feindes ÖEtfeHltler den neuen Zünden nicht verraten '.-oll-

te. as die Frage betrifft, ob Hitler von Hanlsch für das Bild Geld
erhalten habe, so steht i;ii :^rozess Aussage gegen Aussage.

In der zumindest für das Ausmass des Urteils
entscheidenden Frage, näjiillch in der Bewertung des Bildes, ist Ila-

nisch einwandfrei Jnreoht geschehen, Hitler schätzte als 3euge vor
Gericht sein eigenes I'unsterzeugnis auf 50 Erpnen, offensichtlich

wider besseres '•'issen; denn nach Angabe zahlreicher Bilder- und Rah-
menhändler sind für seine Arbeiten nie mehr als 5, 10, oder 12 Aronen
gezahlt worden. Für das strittige Bild hat der damalige Erwerber

nach Auskunft seiner "litve höchstens 10 Xronen gegeben. Das Streit-

objekt war also eine Bagatellsache. Erst durch Hitlers ungerecht-

fertigt hohe Be-<ertur:g
, bei der vielleicht P^chegefühle mitsprachen,

vmrde der Fall zum Vergehen erhoben, das mit einer röche Arrest ^^e-

ahndet werden musste.

Der Prozess also, der iimnerhin die Präge aufvirft. ob

Reinhold Manisch ein im bürgerlichen Sinne einwandfreier Z.euge sei

legitimiert ihn gerade in dieser Hinsicht zum iguten Teil.iÄKk

Auch der ubrifee Inhalt der .^rozessakten tut es. Die



Protokolle der zuerst vernehraenden Polizeikomraissare schildern den

beginnenden Streit bis in h±k Einzelheiten genau so , wie Ha-

nisch ihn darstellt; Zusanimentreffen Ilanisoh's mit einen L.anne

naniens ^.offner auf der Strasse, Gespräch über Hitler und dessen Bil-

der, Vorwurfe ..Öffners, erregte Antv;ort Hanisch» s , Verhaftung durch

einen '''aohmann und sc v;eiter«

Sodann erscheint ..dolf Hitler selbst a s Zeu-

ge. Er gibt an, dass er ilanisch im bdachiosenasyl kennengelernt

und dann mit ihm im Llännerheim in der Ueldemannstrasse ge^^ohnt

habe, ^r gibt weiter an, dass Hanisjh seine Bilder verkauft habe.

Und der Zeuge Lüffner bestätigt vor dem k.k. Bezirkspolizeikominissa-

riat "ieden ausdrück lieh , dass Hitler im Männerheim " mit dem

Arretierten immer beisanirnen sasß.'^

Zurz, der Prozess , in dem Manisch als Ver-

urteilter erscheint, bestätigt in einer Reihe von Einzelheiten
enge

seine Angaben, namentlich aber seine/ITreundschaf t mit Hitler.

Die aufziUilung dieser Einzelheiten ^ar not en-

dig, weil sie zeigen, dass Hanisoh's Bericht von z ei Tehlerquellen

frei ist: Gedächtnissohwäcne und Phantasie. Sein Erinnerungsver-

mögeii an Einzelheiten^, Daten und ZeitumstLjide ist, wie die ancreführ-

ten Belege zeigen, erstaunlich . Angaben , die zunächst phantastisch

und absonderlich erscheinen, wiex die Geschichte von dem vor-

enthaltenen Bild oder die Erzählung des grossen Auftrages, 70 Aqua-

relle zu malen, sind durch Akten und Zeugen bestätigt.

So v/erden wir Heinhold Hanisch' s Zeugnis

schon im rein Sachlichen gelten lassen müssen, .s ist unendlich

präziser und glaubwürdiger , als der über hundert Seiten ausgebrei-

tete ebel, den Adolf Hitler in ''Liein Kampf'' als angebliche beschich-

te seiner Jugend präsentiert.

Auch d:i.,s Jharakterurteil Hanisch^s über

den einstigen Gefährten muss ernst genommen werden, j^r hat von dem

heutigen Eeichskanzler nur eine sehr verschwciamene Vorstellung ,

^olitik ist diesem einsamen ann ein sehr fremdes Land. Ein eigen-
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tümlicher. v;eltfremder Hochmut spricht aus den Schlussaboätzen

seines Berichtes . Als er erfährt, dass .idolf Hitler ein berlibm-

ter Politiker geworden ± sei, " Hess mich diese Entdeckimg kalt".

Ihm genagt, dass es Adolf Hitler als :.-aler zu nichts gebracht

hat; dass er , Hanisch , ihn überflügelt hat.

Eur der schäbige Vagabund aus dem l.ännerheim

lebt vor dem .uge des Alternden. In Hanisch' s Bericht meldet sich

Adolf Hitlers Jugend selbst zun '/ort und spricht ihr Urteil, wie

sie es vermag. Wie immer laan to£ Adolf Hitler heute beurteilt, die

Autorität ist nicht zu überhören, die aus dem "ort des nahen, ins

Menschliche tief hineinblickenden Jugendgefährten spricht:

"Sr nennt sich den Führer. Ich halte ihn eher für den Ge-

führten."

Wien, 31 Llärz 1936, Ilonrad Heiden,
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nach langen Irrv/anderungen durch Deutschland und Cesterreich :—...

ich im S-Dätherhst 1909 als Ilandwerlisbursche in "'ien an. De. ich

schon auf der Landstrasse unterv;egs gehört hatte vou As^:-! in Ileid-

ling, suchte ich dieses auf , denn meine Geldiaittel v/aren recht gering.

Bald hatte ich das Cbdachlosenasyl gefunden, 3in

grosses »modernes Gebüude hinter dem Lleidlinger Südbahnlaof , In lan-

ger Schlange stand das 31end der ürosstsadt angestellt und wartete

auf Einlass,ein Bild, das sich in .jeder Grossstadt wiederholt. Gross-

stLdte haben imraer ITot gekannt und werden sie inuner l^emien.

Unsere heutige Seit ist si) weit von der damals entfernt;

anders denken die Ilenschen; viele, die von frllher erathlen, scheinen
_

sich nicht recht zu EEfcKnEmentsinnen.Cft habe ich gehört, wie Leute,

die frülier als üandwerhsbursohen auf der .'alz waren ,ganz falsche

Darstellungen gaben: wie leicht man es angeblich früher gehabt hat-

te; habe :aan eine ..rbeit niedergelegt ,
ging man eben .u einer ande-

ren.Ueberall habe man Arbeit gefunden, so hört man oft sagen.

Das ist nicht wahr.-ls gab auch früher Hot; freilich

war sie aus anderen Gründen entstanden, als dies heute der ?all

ist. Prülier ging ein Arbeiter auf die :alz ,uxa andere Arbeitsne-

thoden kennen zu lernen. Oft sprachen ilm die Verhältnisse an an-

deren Crten nicht zu; aber sehr oft /.am es vor,dass man lange über-

haupt keine Arbeit fand,

Ilandwerksburschen trafen sich überall ,und die gleiche

ilot war ein "itt.der alle vereinte ; schnell war Freundschaft ge-

schlossen.rdner gab dem anderen bereitwilligst Hat und ...uskunft

über den nächsten Crt.Handwerksbursohen orauchten keine T'.eisefi-ih-

rer; sie hatten eine mündliche Bibliothek, reich an Ilniffen ,wie

man sich helfen konnte.

Und so fand ich denn auch sofort beim ..syl einige, die mir
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Ratsohlä.^e über "ien erteilten,l^reunde für die nüohsten Stunden.

Endlich \mrde die Tür geöffnet, und es ]r.am Bev/egung

in unsere Reihen. Jeder erhielt ein für fünf llächtigungen berechti-

gendes Billetjdas von einem zv;eiten I-ontrollor gezwickt v.nirde.Lange

Bankreihen zu beiden Seiten äKX eines Saales naliinen die Leute auf.

Zu zv/eien ging es ins Brausebad..''er voll Ungeziefer v/ar,liess seine

Kleider ,zu B'ündeln geschnürt , desinfizieren.Dieses sogenannte ''Aus-

brennen" der Illeider beschädigte diese oft sehr.Dann ging es zurück

in den Saal. Sein oberster Teil war in Tischreihen eingeteilt .Brot kam,

Suppe \mrde herumgereicht , und nach diesem I-lenü ging es in die Sohlaf-

säle.An den VJiinden entlang standen Drahtpritschen,.] ede mit zwei Lei-

nendecken von recht bräunlicher I?ärbung bedeckt.

Da richtete man sich nun häuslich ein. -Jeder tat dies

nach seiner Art; v/ie man sich bettet, so liegt man.J.uä den IZLeidern

entstand ein Ilopfpolster ,und bei dieser Tätigkeit konnte man schon

Y/ieder Studien machen. Denn wenn auch der Hosenboden Plecken \i:id ?lik-

ken reichlich aufwies, so v-airde die Hose doch schön zusammengelegt,

damit sie am andern I.lorgen Jt^Kriwr mit tadelloser Bügelfalte wieder

angezogen werden konnte. Die Schuhe vAirden geputzt und unter die Lisen-

füsse der Pritsche gestellt , damit sie nicht an "fremde Füsse" kamen,

was mitunter geschehen konnte. Oft war auch ein Schuster oder Schnei-

der da, der für einige Heller ,:3igaretten oder dergleichen seine Dien-

ste anbot .Auch ein Handel bliüite in den fta^iJdS Schlafsälen.Hleidungs-

stücke vrarden getauscht oder verkauft , ebenso gestopfte Zigaretten,

auch As^Tlkarten. '.:enn nämlich Jemand schon längere Zeit im As^/l war

und befürchten musste ,dass ihm keine neue Harte gegeben v.-&i'de ,dann

kaufte er gern eine noch nicht abgelaufene.

Gruppen bildeten sich oft um eine Pritsche , wenn Diner

Besonderes zu erztlilen \7usste ..^.uch ich fand bald meine Leute. Ich

sprach damals ^en Berliner Dialekt .Jeder hielt mich für einen Preussen,

und so hatte ich bald eine LIenge Sachsen,Bayern und PJieinländer mi
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mioh.Zopfhäiiger gibt es unter Ilandwerksbursclien nicht, einer nuntert

den anderen auf.Vitz iind IIir:ior sind das Privileg der Jugend. ::iner

hilft dem anderen, so'j^'eit es nur geht/'ir gehörten ja alle zusammen;

die Sorge ums ^-orgen zwang uns zusai:imen; neue Heiseprojekte,neue

Heisegefelirten fanden sieh.

Hein ilaohhar zur Hechten sah recht traurig

drein, und so v/urde er befragt.Hr war mehrere Tage auf Bcnlcen in Park-

anlagen ge^vesen, nachts oft im Schlaf gej^tort durch 'Vachleute /Jodmüde,

hungrig
,
mit v.xindgelaufenen Plissen v/ar er hier gelandet .Sein blau-

karierter Anzug ging schon stark ins --ila; der Regen und zuletzt

das Ausbrennen im Asyl hatten die Farbe ausfrebleicht

.

Wir gaben ihm unser Brot ^tlenn er hatte

nichts zu essen. ..-:in alter Bettler auf einer anderen Seite gab ihm

noch den Hat ,er solle ins Zloster in der G-iimpendorferstrasse gehen;

dort v/erde jeden ^'ag in der Prüh zv/ischen 9 und 10 Uhr Suppe ausge-

teilt.Ilan nan-nte das "zur Ilathl gehen"; wahrscheinlich hiess die

Oberin Sch-.vester Katharina. ^]r ist auch viele 'ochen ..orthin gegangen.

Hein neuer Uachbar hiess Adolf Hitler.

Er war recht unbeholfen, das Asyl war für ihn eine ganz neue '.'elt

und er fand sich überhaupt schlecht zurecht .^'^ir alle unterstützten

ihn mit bestem Rat, und imser Ilunor brachte ihn v-ieder etwas in die

IIöhe.:-uch ich ging täglich zur "Xathl" in die Gumpendorferstr-s e

,und so freundeten wir uns recht an.

Er erzählte uns ,er sei akademischer Haler ."^r hätte viel

gelesen. Sein Vater sei .:olloberoffizial in Braunau am Inn gev;esen,

und er selbst hätte in Linz eine Healschule besucht. Da er sich

schon xxKi in Linz viel mit Haierei beschäftigt hätte, sei er nach

T:ien gekomraen, hoffend sich hier eine -.:xistenz zu gründen. ^a er sich

aber in seinen Hoffnaagen geirrt halte,war er von seiner Veruieterin
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auf die Strasse gesetzt v/orclen.So sei er obdaciilos geworden.

Als er seine ohnimg hatte verlassen müssen, hvtte

er einige Abende in der Ilaiserstrasse in einem Volksoafe 2:u-ebraclit

.

Aber dann hattex er gar nichts mehr^^r hatte schon lange nichts ge-

gessen, -^n der grössten Jot habe er nachts einen besseren Herrn im

truniienen Sustandum einige Ilreuaer gebeten; aber der Betrunlcene -..ue

den Stocic erhoben und ihn beschimpft .Hitler war darüber g-nz ver-

bittert. Ich lachte ihn aus und s.;.gte :"Schaii,v;eisst IXi nicht, dass

man einen Betrunkenen niemals ansprechen darf?" So suchte ich ihn

zu trüsten.

Viel musste ich ihm von Deutschland erz::hlen,den.':

er war ganz begeistert fürs Heich.So waren "ir allabendlich in einem

Zreis versammelt ,dej' trotz Sorgen den Hopf oben behielt. Die '"acht

am Rhein erklang und v;ie lemchteten Hitlers Augen, wenn wir das

T5 ismarcklied sangen:

Hast Ö.U dem j^ied der alten Dichen,

Hein deutsches Voll: nicht oft gelauscht.

^Jenn ihre Zrone sondergleichen

Die 2Y/iesprach mit dem Him:.iel tauscht?

mit dem Hefrain:

V/ir Deutsche fürchten G-ott da droben

2onst c.ber nichts auf dieser 'Veit.

Hitler hatte das Lied noch nicht gehurt.

tagsüber suchten wir jeder durch ^elegenheitsver-

dienst einige Hreuzer zu erwerben. Der .-Lbend fand uns beisamiaen.J^ber

ösr "inter und Halte kamen und mit diesem wird das -.os,der Cbdachlosen
«

hart. Hitler ging tügliisrh zur ''Hathl" um Hlostersuppe,dann zum "est-

bahniiof .Dort fand er mitunter Gelegenheit , einen Hoffer zu tragen und

erhielt eine Hleinigheit .Oft aber haute er nichts mid wir mussten

mit ihm imser Drot teilen.



Als (iie T^rnestuüen aufgemacht v;urden,^:ing Ilitler Mit

anderen zur v::-.rmestuüe in l^rdberg. Diese '71rmestube v;ar eine .-:tiitung

des Jüdisohen -^aron Ilonigsv/arter ;aucii unser ..s:-l,in den wir leb-

ten war eine .jüdische -tiftung.Yon Ilrdberg ginge n...oh P^.voriten und

dann nach --eidling.Ein tüchtige litücü ";eg in zweieinhalb Stunden z

leisten;uüerall ura Supi^e und Brot zu beliOLunen. üitler haute l:einen

u

interÜberzieher ; in seinem dünnen ommerrook klai-^perte er vor i:::"lte

und war blau gefroren.

-^itler dachte an alle möglichen Arbeiten, aber

zu schv/erer Arbeit wäre er viel zu schwach gewesen. Ich habe ihn nie

eine schwere Handarbeit verrichten sehen; ich habe von ihn auch nie

gehört, dass er als Bauarbeiter gearbeitet habe.Auf den Bau verwendete

man nur grosse , starke Leute; einen so schv/aohlichen LIenschen wie

Hitler hätte der -olier gar nie aufgenommen. Einmal v/aren in der

Gegend von Favoriten Ardarbeiten beim leichgraben ausgeschrieben.Hit-

ler frsgte mich, ob er sich melden solle. Ich sagte ihm:

"^eh^ nicht zu dieser Arbeit, den^n venu du erst einmal mit
der schweren Arbeit angefangen hast, ist der .'eg hinauf sehr sch"'er'l

itler hätte auch Iceine iitunde so schwere ;.rbeit machen können.

Der erste 3chnee brachte uns einige ...ale

als JSchneesohaufler Verdienst.—an musste früh auf den Beinen sein

und durch die Ilacht und Halte so schnell wie möglich zum Arbeitsplatz

eilen,um sich als erster zu aelden.IIitler ,ganz schwach und ::iit r,iind-

gela.ufenen Füssen, kam meist hinterher .^'ir sorgten :-.ber beim .-^ufseher

dafütjdass er ihm auch noch *^rbeit gab. Go hatte er ein paar Aal auf

der Pilgrambrücke und in der Gumpendorferstrasse beim Schneeschau-

feln gearbeitet, aber nicht oft.

V;ir waren nmi schon recht befreundet.

Hiner \7usste vom anderen alles.^a ich als Deutschböhme ziemlich ra-

dikal deutsch dachte,hatte sich Hitler mehr an mich angeschlossen.

Auch ich hatte schon als Schulbub immer gerne gemalt uncl hatte nur
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den V'unsoh e^^habt,Haler zu werden. Das Leben hatte es anders gewollt.

Gablonz an der lleisse ,meine Geburtsstätte , ist

ein Ort des Pleisses,der xlrbeit .Prlihaeitig starb mein Vater,und als

Aeltester von vier irindern musste ich bald verdienen gehen, damit die

kleineren etwas zm2 Leben hatten. Als LeunjlUiriger musste ioh nach

der Schulstunde sofort zur Ilaschine. 'ar uia vier Uhr die Schule aus,

so sass ich bis acht und auch bis zehn Uhr abends in der '^'erkstatt.

Da kam es auch vor,das3 ich mir die Finger in der : 'aschine verletz-

te, aber niemand hatte ..itleid.llan sagte höchstens :gib acht Lausbub.

Lehrer und ' erlnnelster hatten mich aber gern und hielten sogar grosse

Stücke auf mich ,denn die ITct hatte mich gelehrt , überall anstellig

und bescheiden zu sein. V.'ünsche durfte ich keine haben, nur Pflichten

hatte ich, ein armer getretener Vfurm.Der Sonntag gehörte mir, da malte

ioh in irgendeinem v/inkel.Diese i-iebe zum Haien brachte mich Hitler

er.

Er erzählte mir auch allerlei von seiner Familie. Hitlers

Vater hatte sich als Zollbeamter einige Haie erfolgreich hervorgetan.

Ein Hann in VJien erhielt aus Deutschland oft Sendungen von Zigarren.

Hitlers Vater fiel es nun auf ,dass diese Zigarren recht minderer Sor-

te v/aren. Bei der Untersuchung einer solchen Sendung zerbrach eine

ZiFcarre und es fiel ein Brillant heraus. So kam der Schmuggel

auf.

llach dem. Tode des Vaters hatten Hitler und seine G-eschv;ister

eine Pension von 50.krönen vom Staat erhalten. Diese x^cnsion bezog

seine Schwester, die damals gerade geheiratet hatte; er hatte nichts

davon. Hr lebte von dem,\7as er tagsüber durch Packl-oder durch Hof-

fer tra^-en verdiente.Abends im Asyl gaben wir ilini dann ein Stückchen

PferdevAirst oder dergleichen, denn er selbst verdiente nicht genug

zun Hssen. Hs war ein elendes Leben. Ich fragte ihn einmal :" Herauf

wartest Da eigentlich ? Ht sagte :"Ich weiss aiich nicht recht." So
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ein hilfloses Sichgehenlasöen in ITot ist mir überhaupt noch nicht

vorgekommen.

Als er mir von d.en SC.Lronen Pension erzählte .die sei-

ne Schwester bezog, fragte ich ihn:" V/arun v/endest du dich nicht an

deine Schwester?". Eer antwortete :"Das liann ich doch nicht,meine

Schwester hat eben erst geheiratet und braucht das G-eld." Ich aber

redete ihm zu , um das Geld zu schreiben, denn es ging ihm täglich

schlechter, Br hustete, und ich fürchtete , er könnte sehr lirank wer-

den. Schliesslich sagte Hitler:" Ich möchte ja schon schreiben, aber

ich weiss nicht wo." Darauf nahmen wir ihn in das Cafe Arthaber ge-

genüber dem Ileidlinger Südbahnliof. .'ir v/aren zu dritt,ich , Hitler

und ein Zaufma^nn aus Oesterreichisch-Schlesien. In dem Cafe schrieb

er einen Brief an seine Schwester. Dabei fragte er v/ieder :"'Vohin soll

ich das Geld schicken lassen?" V.'ir sagten :"?ostlagernd" . TatsäcBtlich,

einige -age vor dem Heiligen Abend 19C9 ka^m das Geld, ..n diesem

Abend kam Hitler wieder zum Asyl, und schon beim Anstellen zog er

einen öO.IIronenschein aus der Tasche. Ich sagte ilam:" Zeig das nicht

so heri -s muss das nicht Jeder sehn." Denn es konnte ihm gestohlen

werden, oder man pumpte ihn an.

llun begann mit Hitler eine YerV/andlung.

Ich riet Hitler, sich einen V'intermantel zu kaufen,bei einem Trödler

in der Judengasse. Ar hatte aber Angst, dass er dort über's Ohr ge-

X)

hauen vairde. So gingen wir zusanmen zum Dorotheum.Dort lizitierte

er einen dunklen '"intermantel für IS.^^ronen.

Dann zog Hitler aus dem Asyl in das Ilännerheim im ILC.Be-

zirk in der I.Ieldemannstrasse.Ich gab ilam den Hat, letzt mit einer

Arbeit anzufangen, er solle Postkarten malen. Ilr erwiderte , er wolle

sich lieber erst einmal 5. Tage ausruhen. Ich sagte ihm:"So,.letzt

A staatliche Pfandleihanstalt
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warst IXi so in ::ot3,imd weil Du etv;as Geld hast,v/illst Du es gleich

verleben?" -^v. entwertete , das ganze Geld v/erde er doch JitKkk in acht

Tagen nicht verleben.

Ich hatte iiim schon vorher den Vorschlag r.iit

dem rostkartenmalen gemacht, als er an seine Schv/ester schrieb .Pir hatte

gemeint, er selbst könne die Postkarten nicht verkaufen,v;eil er zu

schlecht angezogen sei. Br befürchtete aber auch,das£ ich und er rje--

gen verbotenen Hausierens polizeiliche .lnsttn.de haben würden. Im Il^'m-

nerheim gab Hitler seine 'Postkarten dem Ilaufmann aus Cesterreichisch-

Schlesien zum Vertrieb, Der brachte sie aber nicht an. Bald nach

Weihnachten sog auch ich ins Ilännerheim und begann mit den Postkarten

Hitlers zu hausieren. Zr arbeitete sehr langsam und ich sagte ihm

manchmal:"nach nicht solang mit den Harten, sclimier was zusamiaenl"

Ich verkaufte die Harten in den Gastwirtschaften,

Dann malte Hitler meist nach Ansicht-

karten VJiener Ansichten im Aquarell; mit diesen ging ich zu Bilder-

h^Jidlern ,in Höbelgeschäfte und zu Tapezierern, Damals vv-urden nllmlich

Diwans erz€rugt,in deren Rüciaehne man Bilder einliess. Ich hatte

Glück, v/ar rastlos unterwegs und fand Bestellungen, Hitler war be-

schäftigt. Die Hot war besiegt, es ging uns besser, und neue Hoff-

nungen ,
grosse Blclne erfüllten ums.

Leider war Hitler aber kein fleissiger .Ar-

beiter, Ich war oft verzweifelt,wenn ich ihm Bestellungen brachte und

er sie einfach nicht ausf^LHirte. :^u Cstern 191C, hatten vir für einen

grösseren Auftrag 4C,Hronen bekOLi^.ien, Davon erhielt Hitler 2C,Hronen,

Am nächsten Horgen kam ich ins Hännerheim die Stiege herimter mid

fragte nach Hitler, da hörte ich ,er sei schon weg mit Heumann, einem

Juden, der im Hännerheim wolmte , Danach konnte ich ihn acht Tage lang

nicht erwischen, 2r war mit Heumann 'Tien ansehen gegangen und ging

auch viel ins Huseum,VJenn ich ihn fragte :"Ha, Hitler , was ist, arbeiten
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Y/ir weiter?" Dann antwortete er :"SGhau,ich auss i-iioh Jetzt erholen.

Ich nuss dooh ein bischen freie 2:eit haben, ich bin doch kein Iluli."

llach diesen acht Tagen hatte er kein Geld rnehr.'.'o hatte er es gelassen?

Im Yolkscafe konnte er vier bis fünf Schaiuiirollen auf einmal essen.

Dafür trank er keinen '.:ein und rauchte auch nicht, LIit Trinlien und

Rauchen v/ar er sehr enthaltsam.

Ich entsinne mich,v/ie ich einmal mit

ihm ins Hathaus ging,um dort die aiasfenster zu besehen. ..uf der Trep-

pe v/urde mir ganz schv;ach. Da begann Hitler mich zu beschimpfen und

sagte:" Das geschieht Dir ganz recht, dass Dir schlecht Y;ird;mit Dei-

nem ev/i^en P.auchen.Bin Uensoh muss sich doch HEtexrsKHEH bezv/ingen

können.

ur sur Arbeit lionnte er sich leider gar nicht zwingen. Cft

vnisste ich nicht,was ich anfangen sollte rait den Bestellungen, denn

Hitler war nicht dazu zu bringen, an die Arbeit zu gehen. Da sass er

vormittags in Saal des Ilännerheias und sollte ze lehnen, wtlirend ich

draussen heruinlief bei den Rahmenhändlern -and Tapezierern. Aber dann

begann bald ein allgeraeines Politisieren,und da führte Hitler regel-

mässig das grosse .'ort.'Tie nianchiaal musste ich ihm abends ,wenn ich

ins Llännerheim zurücl-Jcehrte.die Heisschiene aus der Hand nehmen, die

er hoch über den Hopf schwang,während er eine mächtige Volksrede vom

Stapel liess. Dann sagten die Anderen :"Achtujag,nitler,arbeiten, Dein

Chef kommt'.". Das war ein Scherz, aber es ärgerte ihn natürlich, zu-

mal da es oft vorkam, dass er wieder den ganzen '2e.g nichts zustande

gebracht hatte.

So wie v;ir waren viele im llännerheim, die sich ihr

Brot mit der Heimarbeit verdienten. Jin alter Herr schrieb cus der

Zeitung Verlobungsadressen ab .verkaufte diese an diverse Firaen zur

Cfferierung v.n ::öbeln etc.i-in anderer schrieb Hotenauszüge.Hin Ungar

sclonitzte Postkarten aus Zarton mit Hrablemen und Initialen. In

Pratergasthäusern verkaufte er diese am Sonntag.und manch einer rird
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sich dieses .:annes und der gesolinitzten Postkarten eri.mern.

^ine Gruppe von Leuten erzeugte Heiaamesohild-

chen und grffirykT^slmi Preistafeln aus Harton. Zu dieser Grupi^ie p-ehür-

ten drei Leute . Agent v;ar der schon erwähnte Jude Ileuinann.Lr brachte

auch einmal Hitler einen Plakatauftrag für eine Lro^-^erie es han-

delte sich um ein Sohweisspuder . Hitler v/ollte auch ein Heklaminsti-

tut gründen. Aber zur Heklcjne gehören gute Lntwürfe , Hitler fand sie

nicht.

Der eine, der Schildcheninaler,v;ar früher Beleuchter beim Ilabarett

Hölle'' im Theater an der Lien. Lr hiess Greiner und var ein ohanta-

sievoller Geist ,ein grosser Dampfplauderer, der bald auf Hitler einen

bösen Hinfluss hatte. Greiner erfand alle möglichen Luftschlösser,um

eine bessere Lebensmöglichkeit zu erreichen. Hitler nahm seine Pro-

jekte recht ernst* -Zv/ischen beiden fand ein richtiges 'ettrennen im

Aushecken von PlLlnen statt. Hitler sagte manclimal:" Der Greiner ist

ein Genie, wie Ldison, er hat unerhörte Ideen.L^ ist nur zu schusselig;

es müsste immer einer da sein ,um seine Ideen auszuführen.''

Hitler v;ollte alle diese Leute im Lltlnner-

heim in einer grossen Organisation zusami:ienfascen,um in gemeinsamer

A±beit solchen Ideen nachzugehen. Die einen sollten arbeiten, zeichnen,

Reklame entvalrfe machen, Schilder malen; die anderen sollten diese ::r-

zeugnisse verkaufen. Aber eiuch andere Projekte lagen ilim im Sinn.

Damals v;ar in allen Zeitungen das Bild einer gewissen Anna Csillag

zu sehen, eine IPrau mit langen Haaren, die bis zum Pussboden reichten.

Dabei stand eine Reklame, die fing an mit den 'orten : "Ich,Anna Csil-

lag ",und dann wurde ein unfehlbares Haarmittel angepriesen. Hit-

ler meinte, so etv/as Aehnliches maisste man auch erfinden. Lr sagte:

" Das mit der Anna Csillag ist Ja Schv,indel,bBLr mit so etv/as kann

man ganz schön Geld verdienen." Lr schlug vor, man sollte alte Blech-

dosen mit irgendeiner Ilasse fülien.Diese müsste man bei den Ilaufleu-

ten vertreiben als ein Littel ,an die Penster zu schmieren, damit sie
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im .'inter nicht einfrieren. Dieses llittel mlrde man ia Sommer ver-

treilDen, damit keine Probe gemacht v/erden könnte.

Ich sagte zu ihm:" Du, das :virst du nicht durch-

bringen, denn die Ilaufleute v/erden sagen, kommt im "inter "'ieder,.jetzt

brauchen v/ir nichts^^ • Darauf er^/ziderte Hitler:" I.Ian muss halt r.edeta-

lent haben," Ich aber v/ar der -.Ieinung,dass Hedetalent einem auch nichts

hilft.

Ein andermal hatte er eine ganz originelle Idee: die Danknoten

muUssten vor -bnützung geschützt v/erden. Zu diesem Zv/ecke nüssten sie

kleiner sein und .jede müsste in einem durchsichtigen I^tui aus 2^61-

luloid stecken.

So trugen v/ir uns mit hochfliegenden Plänen, lebten

aber sehr einfach. Im Ilännerheim standen zu verschiedenen C'ageszei-

ten Gasherde zur Verfügung, v/o man sich selbst etv;as kochen konnte.

xluch ich und Hitler kochten uns. Den einen Tag v/ar es Polenta mit

Ilargarin ,den anderen Tag ...argarin mit Polenta. Einst v/ollte mir Hit-

ler seine Zochkunst zeigen, eine IIilchsu-f:)-oe war sein 'unsch. Leider

wurde es aber ein xopfen.den die I.Iilchsuppe ;7ar zusanimengeronnen.
i

Andern Tags machte ich eine und rief Hitler zum Essen:Da bringst .ja

keine ,sa^-te er. -11s ich sie ihm trotzdem vorsetzte, fragte er sich,

wie ich es gemacht hatte.— Ha, ganz einfach—, sagte ich, --einfach

verkehrt v;ie du gestern, und so ist es mir gelungen.—

Auch Celegenheit zum aschen der üsche v;ar da,nämlich

im Brausebad. Hitler besass damals nur ein einziges Hemd, ir hatten

einen kleinen Sachsen bei iins,der pflegte zu sagcn:"Horgen v/ird schö-

nes 'etter,der 'Utler hat sich»s Hemd gev/aschen."

Um diese .eit gab's in V.^ien grosse politische Erregung.

Der Bürgermeister Dr.Eueger ,der Pülirer der Jhristlichsozialen,v:ar

gestorben. Die "Arbeiterzeitung" , das sozialdemokratische Blatt,brach-

te lange Artikel; die Hachfolger Lnegers -urden da arg beschuldigt.

Hitler erzäiilte und viel von -.ueger. -r habe lange um seinen Posten
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als 31irgerneis ter Ici^jnpfen raüsson,9rst beim dritten ::al sei er von

Ilaiser bestätigt worden. Den Dr.Lneger müsse uan sich zimi Vorbild

neiinen,denn es müsse eine neue Partei gegründet -/'erden. Die Ohrist-

liohsozialen gingen zugrunde und die Sozialdemokraten seien keine

rechte Arbeiterpartei, Die neue -artci aüsste einen guten Hamen haben

und von den verschiedenen anderen Parteien die besten Sohlag\7orte

übernehmen, damit man Anklang finde, As sei auch vdchtig,dass das Ganze

gut organisiert sei. Der 2\7eck heiligt die ^-ittel, war Hitler^ s

Sprichwort.

Dr,Lueger hatte auch eine recht interessante Einrichtung

geschaffen, Das waren die sogenannten Znabenhorte. Die Insassen waren

Zinder von Ohristlichsozialen ,Sie v;aren zu-a -eil in ^-isikkapellen

eingeteilt und machten Ausflüge mit Ausik. Auch trugen sie eine -^rt

Uniform., Hitler interessierte sich mehr für diese Anabenhorte und er-

zählte uns viel von ihnen, Ar sagte:" As ist g-utjdass schon die Jugend

politisch herangebildet wird," Das Parteigründen beschäftigte ihn

eine I^eitlang -^ag und Aacht» Zv. Ostern hatten v/ir ein besseres Ge-

schäft gemacht ,v/ir hatten etv;as m.ehr Aassa ,konjiten uns etwas leisten,

Hitler suchte ein Aino auf , ich gönnte mir ein Viertel VJein lieber, v;as

Hitler verabscheute. Andern l^ags kam Hitler w^ieder,und ich witterte

sofort nach all seinem Gehaben ein neues Projekt. Ar hatte einen

Film"Der Tunnel" gesehen, der nach einem Roman von 1;':tK>^XTt^: Aernhard

Zellermann entstanden war, Hitler erzclilte m.ir die Handlung: ein Hed-

ner spricht in einem Tunnel und wird ein gefeierter Volkstribun,

Hitler war sofort Feuer und Flamme und meinte ,auf diese "eise könne

man die neue Partei gründen. Ich lachte ilon aus und nahm die Sache

v/eiter nicht so ernst.

Ich ärgerte mich manchmal auch über diese Aede-

reien Hitlers ,weil er in einem fort politisierte , statt für unsere

Xunden zu arbeiten .Ich entsinne mich, wie ich ihm eiriinal sagte :"Aoh,



13«

geh, du schaust uir s^ad so aus, du wirst i: .
ebtag lieine Partei grlLn-

den.-lrbeit» lieber et^•7as'."

Anders erging es ilitler bei den Anderen.

Die waren ja inraer zu einer Hetz zu haben und so war Hitler ihnen

ein rechtes Belustigungsob.jekt . Es gab nun täglich grosse Debatten.

Oft sah es in I.'ännerhein aus wie bei einer .'ahlsohlacht.

Hitler trug einen langen Zaiserrock.den ilun

lleunann geschenkt hatte; denn er konnte ihn in der Judengasse nicht

anbringen .Den steifen Hut trug Hitler tief im Genick; er war un-

glaublich speckig. Die Haare trug Hitler lang und zottig ,un das Hinn

v/uchs ihm ein Bart. Eigentlich ist ein solcher 3artvnichs bei uns

hristen selten ; mehr sieht man ilin in der Leopoldstadt oder in

Ghetto der Juden. Ich sagte oft"?aul I^üger" zu Hitler, da der Düren-

Präsident Zrüger so einen 3art hatte. Die Haarstrichne über der Stirn

hatte Hitler auch schon damals.

Oft hatte ein Spassvogel Hitler riit

dem Hock an die Bank angebunden; dann fing wer mit ihn zu politisieren

an. Alles widersprach Hitler ,das kann er nicht leiden; in der Arre-

gung sprang er auf und riss natürlich mit lauten Gepolter die 3anJ£

mit. .allgemeines Hailoh entstand,und oft schickte der Hausverwalter

einen Diener herein,uia Huhe zu gebieten. Diese Debatten betrafen alles

Ilögliche ,und dabei versäumte Hitler stark die Arbeit.

TJer^ Hitler sich aufregte ,v.Txrde er immer ganz

henr-iungslos, schrie und fuchtelte mit den Händen. Im ruliigen Zustand

war dies jedoch anders. Da nachte er den I^indruck einer ziemlich

grossen Selbstbeherrschung ,benaliia sich in gewissen Sinne vornehm.

3r hielt sich beim Heden starr und blickte nur die Zähne.

Ich möchte nun Einiges anfairen,was mir von

Hitlers Atissprüchen und lleinungen in ArirJierung geblieben ist.

Zuerst will ich noch Hitlers Jugend nluier be-



14.

rühren, da. dooh die ersten ^indrüoke der Jugend dauernd für das gc.nze

Leben sind. Die Beamten des Staates,"besonders die an der Grenze sta-

tionierten , fanden imnier jenseits der Grenzpf[:iile das Paradies. So

hörte auch Hitler von seinen Yater nur immer das j^ob Deutschlands

und alle I?ehler Cesterreichs. Er vmrde also schon gev;issermassen anti-

österreichisch erzogen.

Hitler var ein Gegner der Habsburger, !^r bezich-

tigte die Habsburger ,eine deutschfeindliche -Politik zu betreiben.

Oft sprach er davon ,dass mit Erzherzog -''Vanz Ferdinand für das Deutsch-

tum in Oesterreich das I^äie zu erwarten sei. E^ sagte auch ,dass die

Geschichte die Lehrmeis'oarin der Völker sei.

Diese Geschichte lehrt aber uns,dass T;ir in

Oesterreich stets auf eigene Zraft angev/iesen v/aren,v;enn die deutsche

Zultur bedroht war. Wo v/aren die Norddeutschen, als die Türken '-'ien

bedrohten? Ein P^le,i:önig Johann Sobieski , stand vor rien.Die Eifer-

sucht unter den deutschen ITürsten zerstückelte Deutschland unter

Japoleon. Friedrich der Grosse hat in ganzer Niedertracht den Erz-

feind Frankreich gegen Deutsche aufgerufen und Bismarck hat es nicht

verschmälit, Italiens Bündnis im Bruderkrieg zu suchen, unzälilig sind

die Pälle von Verrat und i'ücke,die s^gen das deutsche Volk in Oester-

reich begangen v/U-rden.

Im V/eltkrieg mussten unsere Truppen inimer die

Stellungen halten,bis die Deutschen wieder einmal etwas Luft bekamen

Deutsche haben überall im Feindesland alles an Lebensmitteln requi-

riert und nach Deutschland geschickt ,'ans aber im Elend ersticken

lassen. Bei uns in Deutschböhi.ien war die Lot am härtesten. J.us den

czechischen Gegenden v;ar nichts zu bekommen.Viele ^'rauen sind bei

Hamsterfahrten nach Deutschland erschossen worden , 'ir hätten die

preussen sehr schwer aus dem Lande gebracht,wenn v;ir den "eltkrieg

gewonnen hätten. Würde Oesterreich, wie es diese Preussen wollen,
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von Ära ITationalsosialisten beherrscht ,so v-tlrde unser Land eine

preussisohe Kolonie. In allen Aenitern säGsen ?reussen,v;ir hätten

nichts mehr im eigenen Lande zu reden. Von der Jüngsten Zeit v/ill

ich gar nicht sprechen; was in dieser Zeit vom grossen Brudervoll:

an Oesterreich gesündigt vnirde ,bleibt ein Schandfleck bis in ev;ige

Zeit.

Ilan kann das grosse deutsche Volk nicht für die Taten seiner

Führer schuldig sprechen. I-lan kann auch Hitler nicht soviel Schuld

aufbürden. Br normt sich den Führer, ich halte ihn aber für den Geführ-

ten. Rücksichtslose Ziemente stellte er in den Dienst seiner -artei,

doch diese Rücksichtslosigkeit ist auch durch ihn nicht mehr zu-

rückzudrilngen.Das .msehen des deutschen Volkes ist zerstört .Hitler

wird die Geister, die er gerufen hat,nicht mehr los.

V/ir sprachen auch von der Politik gegen die

llinderheiten in den verschiedenen Ländern. Dabei v/urde die gewaltsame

Ilationalisierung der deutschen Minderheit in Ungarn erv/ciint. Ich füLir-

te die preussische Polenpolitik an und tadelte es ,daGS man die ::^o-

len gewaltsam zu Deutschen machen wolle .Hitler sagte dazu, das lasse

sich nicht umgehen. :3in Staat müsse zuschauen, dass seine llationalität

einheitlich sei. Ich ärgerte mich ,da Hitler inu.ier auf der Seite der

Legierung stand. Cb nun die Sprache von Ungarn war,wo die llag^rari-

sierung rücksichtslos durchgeflOirt v/urde,oder von sonstwo, so zum

Beispiel von Posen oder Cberschlesien, Hitler sagte stets, dass sol-

che Zwailmassnahmen notwendig seien für den Gesamtstaät .Bei solchen

Gesprächen hatte er sdtsäi auch mich unter seinen Gegnern, aber gesen

sein Schreien kam man nicht auf.

Von seiner Jugend erzi*Jilte er viel.

Ilit Stolz berichtete er, dass das Innviertel eine Gegend der grossten

Raufereien sei. Lr sagte oft, dass er als Bub nicht nur den ^.-nfereien

in seiner Heimat gern zugesehen habe, sondern dass ihn diese r:chläge-
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reien mit Lust erfüllt haben. 2s v;ar ein Pesttag für ihn, als er ait

seinen Yater in Rieder Gericht von einem Bekannten ;5K±üto± in ein

r7 immer geführt 7^mrde,in dem die verschiedensten ^-ordinstru; ente ,die

aus Bauernraufereien herrührten, au besichtigen waren, 'as .jeden '-nderen

mit Abscheu erfüllte , war für ihn Lust.

Ob derartige Instinkte in späteren Alter ver-

schv/inden ,v.'eiss ich nicht, Linfach als LrztJiiler bringe ich meine

Erfahrungen und Erlebnisse mit Hitler, so,wie ich alles von ihm selbst

gehört habe, ohne jeden gehässigen Beitrag, aber auch ohne beschönigen-

den Zttsatz.

Hitler erzählte auch ^x'Q'Oii er sich als Bub mit Ilameraden

gerauft hatte , durfte er nicht zu seinem Vater liommen und sich bekla-

gen, sondern musste sehen, wie er sich selbst half.

Viel hattex er über die l'.evolution von 1843 gelesen, über

die er lange Vorträge halten konnte. Sein Lieblingsthema war dabei

RiöliJird 'Tagner.Erst lg^^^i^v!y6^ '.Tagner als P.evolutionär im Jahre 1343,

dann sein Hingen ,bis er Zönig Ludwig als Gönner fand.

TJie oft sind v/ir im Prater zur Grottenbahn zum"Wallfisch"

gegangen. Bort war auf der Crgel der Tannhäuser zu hören. Hitler

lauschte da und schilderte uns die Handlung. Liiuial packte er mich

ganz erregt bei der Hand und sagte :"Das ist die Stelle, hörst Bu,das

ist die Stelle...."

Auf dem Heimweg wollte er uns dann die Oper erklä-

ren und sang uns einige Stellen vor. Aber er konnte weder singen noch

pfeifen. In seiner erregten Art brachte er nur ein paar Töne heraus:

hmmm...hmmm...ein langes Gesumm; dabei fuchtelte er mit den Armen.

Aber sehr gut schildern konnte er die Szenen; auch erklären, was die

Llusik bedeuten sollte. Aber ich glaube, es war kein richtiges Musik-

verständnis, er hatte mehr Sinn für das,was auf der Lülme vorging und

dargestellt werden sollte.
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Auf einer Crgel ^^'ar auoh der "l'rcubadour'' 2U hören, Hitler suchte

imraer zu beveisen,dass Verdi' s J^rt ganz anders sei als die von '.Tagner.

PLj: diesen v/ar er Steuer und riarnme und sagte manohmal,eine Cper sei

eigentlich der beste Oottesdienst , 2s v/ar eben irnrner alles etv/as

überspannt bei ihm.

Die erste -arottenbahn brachte viel von i:ozart,vor

allem aus der ^'2auberflüte'' . Dann ssigte Hitler immer:" i:omm,liomra,

v;ir wollen v/eitergehen." Ich meinte einmal ,::ozart sei doch der grosse-

re Hitler sagte heftig, nein,I--ozart war mehr für die alte ,süsaliche

Zeit; für heute ist er überlebt. Tagner ist hlnsegen ein ICämpfer ge-

wesen. 2r sagte, dass bei V/agner alles viel grösser und v/uchtiger sei,

es würden auch viel mehr Leute beschäftigt ,besonders im Orchester.

•ern s'orach er auch über G-ottfried Semper,den ::]rbau-

er der Hofburg, der Hofmuseen,und des Burgtheaters, von ihm hielt er

grosse Stücke. Sinmal unterhielten wir uns über Ilarl Ilay. Hs vrarde

ilim vorgeworfen, dass er wegen schwerer Verfehlungen im Gefiingnis war.

Hitler sagte, es sei eine Gemeinheit, einen solchen Ilenschen seine

Vergangenlieit vorzuwerfen, das seien ja xlasgeier und -^umpen. l^r habe

selbst Zarl Ilay gelesen, er sei ein grosser Schriftsteller.

Ideen und Erfindungen waren ein beliebtes Steckenpferd

Adolf Hitlers. So meinte er ,dass der iukunftsmensch sich mehr und

mehr nur noch mit Surrogaten ernliiren werde. Eine einzige Pille werde

als ^a.p:esration zur IJrnährung genüs^n. Ich meinte darauf , dass ich

lieber bei einer Stelzen imd einem V'ein verbleibe und rillenn;\hrung

anderen überlssse. Hin andermal erklürte uns Hitler die Schn^erkraft

und :.ieinte,atr nächste, grösste, technische Jirfolg werde der sein,

dass man einen 3isenI:lotz ohne Schv;ierigl:eit von einem Ort auf 4kk

einen anderen r/erde versetzen können.

Bin anderaal sprachen v;ir über die otv;endigkeit der

Religion. ::s v;ar gerade wieder in der ":.rboiterzeitung" ein Spott-
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artiliel anlilsslioh einer j^ronleichnamG-nrc^ession erschienen. Hitler

sprach sich recht tadelnd darüber aus, einfachen Leuten die Helisrion

zu zBrstören ohne ihnen G-leichv/ertiges "bieten zu Izöruien.

TPr sprach oft davon, dass Religion not^;;endig sei.

'.Täre sie nicht vorhanden, so rydsste sie geschaffen v/erden. I]r sprach

von Voltaire, der, da ihn die Bauern oft bestohlen hatten, Sorjntags in

die Eirche ging. Die Bauern sollten gesagt haben, v;erjn es keinen G-ott

gebe,v/ie er selbst behaupte, so gebe es ja auch Iceine Sünde, Vol-

taire habe nun den Bauern durch seinen Kirchgang bev/eisen wollen,

dass er an J-ott glaube.

Auch Adolf Hitler hat oft die '"ohltat der Hlöster

in Anspruch genommen. Ton seiner SuppenausSpeisung habe ich schon ge-

s-orochen.ljr hat aber auch die Bariaherzigen Brüder aufgesucht /^enn er

ärztliche Behandlung brauchte.

Das Papsttum beschuldigte Hitler der

Deutschfeindlichheit ,da die Päpste zumeist Italiener v/aren. Hr sprach

oft davon, dass die Iiatholische Ilirche durch ihre gute Organisation

zur heutigen G-rösse und l^acht gelangt sei. Ar verv;ies auf die ^eso-iich«

te früherer IjOit ,dass die Hirche ihren "eg mit Peuer und ochnert ge-

gangen sei. Er nannte die katholische Ilirche Jene Heligion , durch

velche am meisten Blut vergossen ';7urde. ...^r 3Ciir:ä2v,Tisste auch zu er-

zi;lhlen,dass die x-.bendländer durch die Hreuzzüge aus der damaligen

morgenlündischen Hultur viel Aeuos aufgenoLimen hätten,wodurch unsere

Ilunst zu neuer Blute aufstieg.

Er sagte eirnaal ,dass die Deutschen

ein geei-nigtes Volk v/ären und in der Hultur viel höher stünden ^menn

sie ihren alten Göttersagen treu geblieben v/ären. Br meinte , dieser

germanische Glaube wäre mit der Deit immer idealer gev/orden,-. enn er

beibehalten v/orden v/äre. Dabei verwies er auch auf den Glauben der

alten Griechen, wo die Ideale als Götter verehrt worden v/aren.
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Ucberhaupt sohv/Lrnte er für den 5riechischen SuoatsiAifbcu,

Dort in Griechenland hätten die G-elehrten und Philosophen mehr r.iit-

zureden gehabt; dies hätte man bei -ans naoheJinien sollen, üs sei dies

das \7ahre Zeitalter der Philosophie gewesen. Heute dagegen, in tech-

nischen Zeitalter .vfilrde die Philoso-nhie zu sehr vernachlässip:t , Er

sagte, "llrde mehr Philosophie getrieben, do.nn v/äre auch der :Tot besser

beizulioninien»

Dann sagte er v/ieder öfters, es uüoste iaehr ITaufleute in

der Regierung geben, nicht inuaer nur die Sektionschefs und sonstige

Juristen^

Einnal sagte Eitler, die evangelische I-irche sei die eigent-

liche Religion Deutschlands; ich fragte ihn,warum o.qxwl sein Vater

nicht zur evangelischen Religion übergetreten sei, Hitler neinte,

sein Vater hätte damals als Beamter Schv;ieriglieiten gehabt. Er

schwärmte sehr für Luther ,den er das grüsste deutsche Genie nannte«

Ilmi möchte ich Einiges über Hitler und die Juden sagen. Hitler

v/ar damals absolut hein Judenfeind ,er ist es erst >'reworden. ie er

schon dejiials sagte ,der 2v/eclc heilige die Hittel,hat er den Antise-

mitismus als wirksames Schlaf/ort in sein Parteii^iro^^ramm aufgenommen.o- o

Schon in Obdachlosenasyl hatte Hitler hilfsbereite .Berater , die

Juden v/aren. Da war vor allem ein einäugiger Schlosser ,Robinsohn mit

Hamen, der Hitler oft half. Hr hatte eine Hnfallsrente und konnte

einige Hreuzer entbehren.

die

Im Ilännerheim fand Hitler oft viele T-iden

ihm bei seinen politischen Debatten zuliörten.Ein riclitiger

Freund von ihm v.nirde der Agent Heumann.Dieser war Haufmann von

Beruf , in Ungarn geboren, er scheute keine ^^rbeit .Zuerst war er tätig

mit zwei Schildermalern! der eine war ein recht fleissiger ^'ensch,

der andere war der schon früher erw:"Jante ehemalige -Beleuchter Greiner.
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Spllter v/ar Ileimann eine ::eit lang t::tig für einen Glcu-

bens^enossen der r.lte I^leider c.ufI:::Aifte und rät diesen durcn die

Strassen zog. Damals gab er Imitier oft getragene IZleidiingsstdcIce.

Sr v/ar ein seelensguter I--ensch,der Hitler reolit gerne hatte, den

aber auch Hitler liooh schätzte.Hitler sagte mir einmal:" Der l^eumann

ist ein hochanständiger ^'^ensohZ-'-enn dieser oder jener Icleine

Schulden hat, zahlt der --eumanii sie für ihn. Das v/ill viel heissen,

\70 doch der -'euiuann selber so in Hot ist."

Damals v/ar viel die ßede von C:heodor Herzl und der

Zionistenfrage.Hitler und -^^'eumann hatten lange Debatten über den

ionismus.Heuniann sagte :"V;enn die Juden Cesterreich verlassen, so

v/üre es ein grosses Unglück für das Land, denn sie nehmen das ganze

Kapital mit."nitler antv/ortete :"Hein,das Hapital . ird einfach be-

schlagnahmt, denn d. s &eld ist j... nicht Jüdisch sondern üsterreichiscä;

Heuiiiann machte dann ii:imer einen 'itzt^Und es ist doch ein Unglück

für Cesterreich, denn als die Juden diirch das rote I.leer marschier-

ten, v;aren in der ganzen Deopoldstadt die Caffeehiüiser leer."

Hemnann ist 191o zu Fuss nach Deuts jhland gev/andert .Hr

hat auch Hitler zugeredet, er solle mit ihm ^^'a^n und hat ihm viel

von Deutschland vorgeschv/ürmt.Hitler koir-te sich cdoer nicht ent-
mehr/

schliessen.Ton Heur.iann habe ich seitdem nichts/ gehort»

Seine Aquarelle hat Hitler fast nur bei jüdischen Hand-

lern verkaufen können. Da v/ar Jakob Altenberg, v:ien IV/.Viedner %upt-

strasse;er besass noch eine Filiale in der ^avoritenstrasse .In der

Pavoritenstras^e gab es noch ein jüdisches Geschäft , Landsberger das

zu Hitlers Hunds^haft gehörte.Luch im GeehHaft Llorgenstern in der

Lichtensteinstras.e hat Hitler oft verkauft .Lorgenstern hat Hitler

auch manchmal zu seinen Privatkunden geschickt um ihm Absatz zu

verschaffen.

Die christlichen Handler, v/ie zum Beispiel der Lahmen-

tisohler Schiefer in der Schönbrumiorstrasse und andere zahlten
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niolit besser als die Juden.Auch war bei diesen Leuten nur einmal

ein G-esohl^.ft au raachen;sie liauften erst v/ieder,bis das zuerat ^dfcg;-

K 'iifKLw gelcaufte Stllok placiert Y;ar;die jüdischen Ilc-ndler kauften

fast iniuer auch Yierm. sie noch nichts v/eiter verkauft hatten,

Hitler sagte oft nur rnit Juden seien beschilfte zu

machen, denn nur diese riskierten etwas. Die seien überhaupt die

t chtigsten 1-aufleute .I^r schätzte auch den vohltütigen Sinj^ der

Juden, v/ofu-r es genug Beispiele gübe und verwies ruf den llinister

Sonnenfels unter I-aria -heresia.Ja er ging noch weiter. So vurde

einst im I'ünnerheim oeanstilndot ,dass Ilaiserin j^lisabeth dem Dichter

II: inrich Heine auf ihrer Besitzung in Eorfu ein Denkmal habe setzen

lassen. Hitler widersprach und sagte es sei nur traurig, dass Heines

Vaterstadt ihn noch nicht gewürdigt habe. Er , Hitler sei mit Heines

Dichtungen nicht einverstanden aber sie seien uoch zu achten. Da-

rauf wurd^ eingev/endet unter Juden gäbe es nur wenige Zünstler.

Hitler sagte ja, wenige , aber es £:ibt doch welche so Llendclssohn.Auoh

Cffenbach nannte er.

Was Hitler an den Juden bewxinderte war, dass sie

allen Verfolgungen trotzend, aushielten/Jeber Hothschild sagte er

einmal, dieser hatte früher die Hoff?:üiigkeit bekommen können. Ar habe

es aber abgelehnt , weil er sonst zua Christenglauben h-zze 'dbertre-

ten müssen. D^^-.s sei anständig, s 6 sollten die anderen Juden auch

sein.

"'ir s-nraehe.. ..uf unseren Abendspaziergüngen "-ber Ao-

ses und die zehn Öebote.Hitlet meinte es sei möglich, dass Aoses

die zehn ^ebote von anderen Völkern überno....ien hätte. "enn aber die

Juden die zehn ^ebote aus sich selbät hätten, dann hätten sie damit

als Aulturvolk eine der grüssten 5aten vollbracht , denn auf diesen
I.

zehn G'eboten b.,.ue sich die ganze Hultur

Von Christus sagte er ,er müsse absolut in Indien
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.ev.esen sein .v.eil er Verschiedenes aus den Buddhisr.us iroerno...en

hal^e. Im Uebrigen sei Christus der Solm eines Griechen gev;esen,der

als Hauptmann im römischen Heer gedient habe.

Auf diesen S-paaiergängen war oft ein Stallschv;eizer

aus Bayern mit dahei. Dieser fragte einmal.warum die Juden durch

all die zeit in^er Fremdlinge im Yor.e gehlieben seien«? Hitler ant-

wertete ä"-.7eil sie eine andere Hasse sind.sie l:ümaen sich alt uns

1 .«V vPrsch-'-v-ern. Auch möchte ich mit einer Jüdin nichts

o.-o c^-^^-nVe^n Die Juden haben eben einen anderen
zu txm haben, denn sie stimmen. -Jie uu.ci

Geruch»",

Dabei sah Hitler damals selbst .mehr jüdisch aus. so dass

ich oft im scher, .u ihm sagte:" Du musst doch von Juden abstanraen.

Dein Täter muss einmal nicht .u Hause gewesen." Denn ein solcher

^.rt väe Hitler ihn ^^ r.inn trug.wächst einem Christen selten.

,uch die Schuhnu.-..er bei ihm v.-ar ziemlich ::.arl.e -vrüsten.anderer"

.

Hitler selbst sagte gern.dass die .achlcommen von, Juden oft sehr

radilcal seien und terroristische ITeigungen hätten.

^, .Tom ri-imii^ sei eine gev.'isse Ueber-
Hitler sagte ,nacxi dem -.o.iaua bt-j. cxn c

'T-.'.i-.-.iflpn durch der Juden nicht strafbar. Dage-
vorteilung eines Hicntjuden aurcn aui.

T.. +,,,,.,,ora öfters: "Das ist absoluter Blödsinn,
gen sagte er vom Ritualmord oii^erb.

eine gan? grundlose "erleuiadung."

Bei den Gesprächen über Juden zitierte er gern den

r-'^^ -n-ip "^orabel von den drei Illingen

ilathan den -eisen /on -^eo^in^.

.„.^t. er gut -.«.-sasen. I^r raelnte.J.de r.ellsion eei gut.Dl. Juden

aelen auch deäuroh .un ersten IIulturvolK gev.-crden.das^ sie d.e er-

sten >,aren,dle sieh vo. GOt.englau.en =.. einzigen Go« begehrten.

. ^o ,i-;c> 'iiflen d'-d\\rch.dass sie sich l:eine

ZT sprach auch darüber, dass dxe .uden a.muu
,

1 ^4oVi^ floQ '-ßsen Gottes lächerlich ma-
Bilder Gottes machten, auch nich. do.s ..e.en uo

•+ fl-<5 -esen als die Hatur verehrten,nicht als

chen könnten; somit das ..-eosn c.is>
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ein mens oheni:Uinli dies "'esen, Für den Antisemitisi.ius hatte er ...Iso

1 •

nicht viel übrig.

Viele v/erden vielleicht diese Angaben besr-eifeln

lind auf die heutigen Vor gL'nge im Deutschen He ich hinweiäen. Ich

selbst aber habe oft die -Erfahrung gemacht ,dass der Antisemitismus

in Deutschland seit jeher gröbere ^'ormen angenommen hat als bei

uns .Das liegt im Charakter der Deutschen, insbesondere der Dreussen,

Ich bin überzeugt ,dass Hitler selbst v/ohl mit vielen dieser "ahn-

sinnstaten nicht einverstanden ist. Er ist aber der G-efangene sei-

nes Lreises.

Hitler bestritt sogar oft,dass vom lüdisohen Zapital

YJucher getrieben v/erde.Iir verv/ies darauf, dass das Ilapital zum

G-rossteil in Händen von Christen sei. Dr wetterte oft dagegen, dass

der xidel 'Vucher betreibe und zu diesem ^v/ecke die Juden vorschiebe.

Trotzdem nannte er aber die Adeligen eine

Art Edelrasse, die immer fülirend sein werde. Zaiser '-ilhelm II. nann-

te er einen eingebildeten Schv.'ätzer und tadelte es, dass er flu: ^ienk.-

mäler I.Iodell gestanden habe.

Hitler fülilte sich als Deamtensohn. Von den
eine

Arbeitern sagte er immer wieder $." Die Arbeiter sind/indolente

Hasse, sie kennen nichts als ihren Bauch und das Saufen und die '7ei-

ber." Darum meinte er auch, eine Revolution sei nur mit Studenten

zu machen, v;ie im Jahre 1343.

.uf solche Schwatzereien erwiderte ich:" Du^

müsstest erst einmal die ^.rbeiter kennen lernen,wenn
ie

am Feier-

abend nach Hause kohimen,basteln und allerlei erfinden und sich

weiterbilden. Da kennst ja die wirklichen ^"^rbeiter gar nicht; du

kennst nicht den Arbeiter in seiner F£^-milie,Du kennst nur die

ledigen."

Tatsächlich hat Hitler sich über -^rbeiter nie ein Urteil
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bilden können, denn dazu fehlte ihn die Gelegenliei t . ~r vohnte all

die Jahre nur im I.Iännerheim,und ein solches Hassenouartier hat sei-

ne grossen Ilachteile. Denn hier zieht sich laehr und mehr eine Art

Gesindel zusammen* Sin v/irklicher Arbeiter bleibt nicat lange hier.

Er sucht Pamilienanschluss und wohnt ,v/enn möglich, privat. Ilur Ta-

gediebe, :i!rinker,und dergleichen sind längere Seit im IliJjinerheimizu

finden. Es ist also kein 'Junder ,v/enn Hitler den -rbeiter aus die-

sem ::ilieu heraus beurteilt. Arbeiter gaben sich auch wenig mit

Hitler ab, da sie seine Debatten recht blöd fanden. Ueberhaupt viirde

das Aesezimmer des Ilännerheims selten von Arbeitern betreten. Ich

wollte Hitler beweisen, dass Arbeiter nicht so indolent seien, und

nannte Halske und I^rupp,die sich von unten heraufgearbeitet hätten.

Hitler antwortete :Ä" Das sind Ausnahmen. Es gibt eben Herrenmenschen

und Herdenixienschen." Ich sagte, das stiraiue niciit. Es wächst der Ar-

beiter nicht so leicht aus der Hasse heraus, auch wenn er ein tlLch-

stiger Hopf ist. Es gibt hochbegabte ^^rbeiter ,die sterben, ohne e

zu etwas gebracht zu haben. Hitler kam dann wieder auf die :.delir:en

zu sprechen, sie seien die eigentliche Edelrasse, so dass ich ärger-

lich vrurde und sagte:" Es gibt auch :-delige,die Idioten sind.''

Auch ein Peind der Sozialdemokraten war Hitler schon

damals. Am l.Uai 191C kam in den Lesesaal ein Arbeiter der Eitma

Uremenezky ,die rote Eelke im Knopfloch und crzäialte,er ;jei beim
wild

Umzug im Prater gewesen. Hitler sprang auf, fuchtelte/nit den

Händen herum und rief in seiner schreienden Art:" Ich v;;irde euch

herausschraeissen,ihr solltet was erleben^" Alles lachte über seine

Aufregung.

V/enn ich ihra damals gesagt hätte, er . elbst -verde einmal

den l.Aai feiern, hätte er mich wohl erschlagen. Ja—der Zweck hei-

ligt eoQii die Aitteli Hitler war übrigens ein Peind .jeglichen

Terrors, er verurteilte jeden 2v/ang und selbstverständlich auch
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den Streii:. "r war auch B^[><^^'^' clie Crganisutionsbei uPclge der Gozial-

demoI:raücn,da durch diese Beiträge Parasiten ein angenelaraes ^eben

auf II sten der I-lassen hätten. Dem Staat stljiden v/ahrsoheinlich

l-ieine Gesetze zur Verfügung, diesem »^ch\;indel zu steuern.Und er

meinte ,dass aus dieser ungerechtfertigten Profithaschcrei einiger

Leute noch die g^össte Gefahr für den Staat entstehen müsse. Auch

die Aktiengesellschaften bezeichnete er als ein üebel. Es müsste

eine Industrie ,die zu gross v/erde , schliesslich in den T^esitz des

Staates übergehen, so dass der Uebernutzen dem Staate zufalle,

Dass Hitler oft rechten Unsinn zusammenredete,

zeigt folgende Episode: er sprach einmal von Schopenhauer. Der

Ite Herr, den v;ir Professor nannten ( ich habe ihn schon als

Adressenschreiber erv/Omt), fragte Hitler, ob er denn et-vas von

Schopenhauer gelesen habe, Hitler v/urde feuerrot und sagte:" Ja,

einiges," Dar^.uf sagte der alte Herr :" P.eden Sie lieber über das,

v/as Sie verstehen." Hitler hütete sich nunmehr über Dinge zu spre-

chen, v;o er eine J-bfiüir erleben konnte.

Cft v/erde ich gefragt , v/elcher Art Hitlers Ein-

stellung zu den Pra-uen gev/esen sei. Und da werden fast immer Ver-

dächtigungen laut ,die aber ganz und gar unriciitig sind, Hitler

hatte eine sehr geringe .-chtung y^t dem \7eiblichen Creschlecht ,aber

doch eine sehr strenge Auffassung von dem Verhältnis zwischen Tlann

und 5^rau, 2r sprach oft darüber, dass der Eensch sich leicht sitten-

rein benehmen 'iZuniie ,\-:e'nii er nur '"olle.

.-^Is er noch in -^inz die -Realschule besuchte, ist

er viel im Hause eines Eegierungsbeamten gewesen,mit dessen Sohn

er befreimdet war. Die Schv/ester dieses Freundes war Hitlers erste

tiefe Liebe, Cie selbst hat es wohl nie erfahren, denn er hat es

nie zu ihr gesagt. Er fürchtete , einen Horb zu be]-:ommen,da er der

Sohn eines kleinen Deamten v;ar,sie XKlc)axi{> aber die Tochter eines

höheren "^'wv!5fit.wM Hegierungsbeamten, Er hat sich sogar gewundert.
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dass der Sohn sich r.iit ihn befreundete.

In der Bibliothel: dieses Kegiermigsbeaniten bekaia er

auoh viele ^iloher in die IILlnde , darunter auch viel Literatur über

Richard wagner. IXirch diesen ^chulfretnd v.nirde er überhaupt

..ugnerianer»

Hatte Hitler von Liebe und Ehe eine recht hohe L.einimg

und wetterte er aiich oft gegen die Pflichtverletzung der l'.ünner,

so hatte er aber doch andrerseits ,v/ie erv/i::jint, eine sehr geringe

l-einung von l'rauen. So hielt er unä auch Vortrüge und meinte

manchnal ,Jede IPrau sei zu haben; Laan müsse nur den Thit recht v/eit

im Genicl: haben, so dass das G-esicht möglichst frei sei. Lr selbst

trug auch den steifen Hut weit hinten im G-enick^

Hitler sagte oft, die ij'rau sei zuueist sc-iuld daran,

wenn der l-Iann auf Abwege gerate. Lin gesitteter ll^^im liönne eine

schlechte Frau nicht bessern,wohl alaer könne eine I^'rau einen :.-ann

bessern, der auf Lbwege geraten sei,

folgendes Erlebnis, das er erzählte , zeigt aber seine

Selbstbüherrschung. Lr war damals noch sehr ;iung. In der /^eit

einer IPerien als Realschüler war er an Land. Bei einem Bauerns

war eine :-:agd,die ihm recht gut gefiel und die ihm auch zugetan

vrar. Binst beim Heiken, als er mit ihr ganz allein war, trieb sie

es besonders toll. Plötzlich <aber,als er an eventuelle ^'olgen

dachte, rannte er ie der keusche Josef davon,v:oLei ein rrrosser

[Topf mit der frisch gemolkenen I-ilch iHiifiel. Dieses Unglück hatte

im Hu auch die Hagd in eine weinende Büsserin verwndelt.

Es gereicht aber Hitler zur Ehre, dass er sich recht-

zeitig besorjien hat.

All die Jahre in ^"ien war Hitler imiaer in tiefster

Hot. Schlecht genalirt,hat er auch kaum viele Bedürfnisse gekannt.

Er musste die I^'rau entbehren, da ihn die Lot dazu zwang. Für leicht
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fertige Liebesabenteuer v/äre Hitler -uch nie zu haben gewesen, denn

er hatte eine übers-oannb ideale xsä&cxxbjir Jmschauung von liebe,

Uebrigens war er ja in seiner recht defekten ::iei-

dung mit dem zottigen, weit über den sclirnutzigen fragen reichenden

Haar kein I.:ann,in den sich ein I.'ädel verliebt hatte. So blieb also

dieses Blatt im ^uche seines Lebens recht leer und unbeschrieben.

ueber die Sehnsucht ist er wohl nicht hinweggekommen, 'erm ihm nach

dieser I'Üchtung etwas nachgesagt wird, wie ich hörte, so ist dies

Verleumdung. Diese Verleumder körjiten nur von Hitler Selbstent-

haltung lernen.

Ilun muss iah noch etwas von Hitlers Ili-aarbeit sa^en.

Ich habe schon gesagt, dass Hitler mehr debattierte als r.rbeitete.

Ich hatte meine liebe Hot dabei. Sr wurde bei den Debatten oft

arg verspottet und klagte mir,wenn ich abends von dem Herumhausie-

ren müde anlvam,sein Leid, Ich redete ihm zu, er solle lieber mehr

arbeiten. Ich wollte ein privates Habinett suchen, denn ich hoffte,

wenn er diesem Hassen luartier entzogen w^äre, werde sein Arbeitswille

gehoben werden.

Die Arbeit, die Hitler unter den Verhältnissen im

liännerheim leistete ,w^ar aber auch recht minder. Der Verkauf ging

nur schwer von statten. In den besseren 0-eschaften des ersten

Bezirkes konnte ich nie ein B^ld verkaufen. In der Vorstadt zahlte

man mir 3-5 Hronen ; und selbst da war ich froh, wenn ich Abnehmer

^ md.XLli

Cft versprach mir Hitler ,fleissiger zu sein. Aber kaum war

ich wieder unterwegs, ging die alte Geschichte .:-n. In der Pr'.lh kenn-

te Hitler erst dann mit der Arbeit anfangen, bis er einige -Leitun-

gen gelesen hatte, Harn irgendjemand, der eine neue Leitung bei sich

hatte, so war Hitlers ^-rbeitslust weg,imd er war erst zu finden, bis

er die Zeitung gelesen hatte, Heine Bestellungen blieben dabei
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unerledigt.

,;emi ich ihm dann Vo-r^mrfe nachte, sagte er inmer vleder

Schau, ein Evjistler braucht doch Inspiration." Ich sagte ihin ein-

mal zum grüssten Aerger :"-:'aB bist ^a? ein Zünstler? ^in ^hxnger-

Kinstler bist Du. Solche Arbeiten v;ie ^u macht Icein I'finstler ,die

macht nur ein Schmierant'."

Ich hatte lange ^eit zu viel Vertrauen

in Hitlers Vorbildung, da er uns .Ja gesagt hatte, er sei akademi-

scher I'^aler. Ich selbst traute mir nicht die Fäiiigheit zu, selbst

etwas zu malen. Dieses auf ihn -vngev/iesensein machte mich kranl:.

Brst im -Jahre 1932 erftüir ich auf der Akademie, das s Hitler v/ohl

einraal dort ura Aufnahiae angesucht hatte, aber abge^^iesen worden

sei. Wenn ich dies schon damals geimsst hätte,hätte ich viel

mehr erreicht'.

LIan hat damals Hitler in der Akademie geraten,

sich der baute clanischen Laufbahn zu \-Jidmen. Da hätte er aber erst

als Ilaurer arbeiten müssen,und zu einer geregelten Arbeit ist

Hitler unfgiiig gev/esen. Er hat auch nie eine manuelle Arbeit

geleistet. Solche Behauptungen sind unv/ahr. "ir sind ^s. noch

einige Zeugen hier, die dies bev.eisen können.

Zritik an seinen Bildern konnte er schon gar nicht

vertragen. 3r hatte einmal ein Aciuarell gemalt: Brandendes Heer

mit ein paar Felsen. Das gab er mir eines Morgensund sagte: Damit

gehst Du zum Ebeseder am Opernring. Herr libeseder sagte nur:"Das

ist ja nichts.das ist ja nichts." ^-Is ich Hitler das erzOilte , schrie

er: "Die haben ja nur Verständnis für iener Ansichten, sonöt für

nichts."

Oft ging ich mit ihm ins P.athausmuseum und zeigte ihm

Aquarelle ,die er sich zm^ Vorbild nehmen sollte. 3ei manchen
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von geringerem Ilimstv/ert se.gte er :"So:i^-u,das ist doch auoh nicht

besserbls meine/* Ich antwortete ihm:"Ioh antv/ortete ihm:"Du,Du

musst nicht nach den schlechtesten Beispielen gehen, schau Dir lie-

ber etv/as von Pdchard Lloser an." Oder ich zeigte ihm zv;ei Interieurs

von Rudolf von Alt: das ./ohnhaus des Ilalers iunerling und ein Altar-

bild, sie hilngen zusammen an einem Pfeiler. Ich sagte ilim:" Schau,

v/ie leicht das gemalt ist, und v/ie schwer das bei Dir herauskoramti"

Das v/ollte er nicht hören. Dann sagte ich ilim:"Ich sage es Dir doch

nur,da.mit Du vorwärts lioiamst und Geld verdienst." Das sah er denn

schliesslich auch ein.

Da kann man sich vors teilen, v;ie schwer es v;ar,mit

ihm zu arbeiten und weiterzulcomiaen.

Hitler malte die '''iener Ansichten im Hannerhe im, nie ist

von Postkarten als Vorlagen ab.Iir benützte nur wenige Vorlagen.

Es sind fast immer die gleichen Hotive, Ainmal erhielt ich einen

Auftrag, er solle die Airche in der Gumpendorferstrasse malen,

i^irgends v/ar eine Postkarte zu bekommen, so dass ich Hitler auffordert^.,

sie nach der llatur zu zeichnen, ir ^In^en zeitig früh hin, aber

Hitler konnte sie nicht a.bzeichnen. Er gebrauchte Ausreden res sei

zu kalt, er habe steife Pinger, Heute, da ich weiss, dacs er gar keine

aka-demische Vorbildung hatte, kann ich mir seine Unbeholferiheit er-

klären» So ist auch ein Hauptmerlanal der Aq.uarelle ,dass sehr v/enig

Figuren drauf vorkommen.

Bei meinen Verkaufsgängen kam ich auch ein-

mal in die Grosse Schiffgasse zu einem kleinen Pahmentischler .Dort

lernte ich einen Antinuitätenliändler Siegfried Tausky kennen. Hr

zeigte mir eine Silhouette auf vergoldetem Glas und fragte mich,

ob ich eine solche erzeugen könnte. Ich bejahte, und er gab mir

ein vergoldetes Glas,±Kxauf das er eine Silhouette einer Dame

haben wollte. Diese Arbeit fülirte ich nun selbst aus. Pausky gab
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„ir hierauf alne erössere Glasplatte uni vollte d.r.uf einen "Schu-

iext.bend" mit vielen Personen haben. Ich vmsste d.nals nieht.v.-er

Sehubert ^mr.-ond übergab Kitler die Arbeit.Ieh fragte Kitler.v.ie er

Schubert zeichnen volle. :iv holte sich eine -'ostlcarte .it einen

Schubertbild ,>ls Vorläse.

.ta nächsten Sag begegnete ich -.•ioder den

Taus.y,der v.isaen wollte ,v,ie v.eit die Arbeit sei; bei dieser aele-

.e-nhelt gab er »ir v,ieder eine Glasplatte zur Dearbeitung .In der

Seve eines Vollcscafes arbeitete loh nun allein an dieser blatte.

Bis zu,., roend blieb ich sitzen.un.d ar, anderen -ag arbeitete ich

arbeitete ich v.ieder drauf los. Endlich ,,ar ich fertigjmd suchte

Hitler auf, der aber seine Platte nocn nicht beendet hatte, .^dem

.„gs blieb ioh bei Hitler sitzen.bis auch er seine .rbeit fertig

gestellt hatte . loh fragte nun Ultler ,v,as ich verlanjen solle

,

und er sagte r.lr "100 «onen" .Als ioh ihn das Unmögliche einer

solch horrenden Forderung begreiflich gemacht hatte, raeinte er,

ich solle,sc,lel v,ie moglioh.verlengen. rit .ausl.:, einigten vir

uns auf einen rreis,und er zahlte mich aus. Graust, gefiel aber

-^ -.rn-n 'litler woruoer ich ganz spraonlos
neine Arteit besser als axe von -iioier ,\.oiu

•^o ^r^rti-ufende Arbeit an und stellte mir ein

war. Br trug nir eine fortlcUienae ^lo

~ ...f Tnh vz-^r sehr frth.dass er zufrieden t;ar und war in

fixes Angebot, Icn v;ar ocui xj.« ,

ganz eigenartiger Verfassung.

j^^o^-r, •^nvrripn ich fest geglaubt hatte,
TIitler,an dessen ^^onnen loii xco & &

.ar in neiner .chtung tief , sehr tief gefallen, .s .ar ein sch.erar

,-an-,f,den ich an diesen .ag durctaachte. :ie ,,ird die nächste .rbeit

aus"fallen,v,erde ich ieder zufriedenstellen. Der Glaube an nioh

selbst fehlte ,ulr,nir schv-ebte i,..,er noch die Tatsache von :litlers

a.ade,„ischer .-orbildung vor .ugen. .s gab ..eifel Über ..eifel;

•», ,M. loffnune aus den ::ilieu der :!ct imd cor

aber andererseits uie -ioiinunb,-

^

..bhänglgEeit von eine,,, arbeitsunlustigcn :,;ensohon losza;;o,.ir.ien,



31.

trieb mich rulielos durch 'Jage unilier.

LIit dem Ilcjidler -auslcy habe ich dc.nn

Jahrelang gearbeitet, Hitler wollte iniiner die Adresse des Tausky

haben, da er bei der Herstellung der Sohubertplatte v.ieder eine

neue Idee hatte: er hoffte, durch die Ooldglasradierung einen 'eg

zu finden, auf dem die Banlmoten nicht mehr gefälscht werden liönn-

ten. Hier scheint mit Hitler Hecht gehabt au haben,

Hitler merkte v/ohl,dass mit mir etwas los sei.

Er v/ollte ,dass ich ihm eine Aufstellung aller meiner ..bnehmer nie-

derschreibe. Ich lehnte ab
,
gebrauchte Ausreden und schützte drin-

gende V.'ege vor,

Hitler hatte damals ein Aquarell , darstellend

das Parlament in ./ien, fertiggestellt, Er hatte mehr Sorgfalt

darauf verwendet als sonst und hofftenun, dieses in einem besseren

Stadtgesohäft verkaufen zu yjöimen. Da ich doch besser in der

laeidung war, sollte ich die G-eschäfte betreten, Ar begleitete

mich,und ich wanderte mit iiim los. Wie immer aber,war auch diesmal

Jeder Versuch vergeblich, Ilan fragte nicht einmal nach dem Preis,

ma,n zuckte nur mit aen Achseln, als ich es antrug, und einer be-

zeichnete es als zu schv;ach, Hitler hatte viel erhofft, er war

trostlos,und ich fand nicht wie sonst '.Torte, ilim ::ut zuzusprechen.

Burch seine Aachlässigkeit v;ar zwischen uns eine Hluft entst'^n-

den,

Ar sagte mir nun ,ich solle das Blatt allein verkaufen, 'Jagelang

trabte ich herum, ich bekam aber nur recht geringe Anbote, Hitler

tat mir leid ,er hatte acht ^age lang daran hermigepinselt ; noch

immer hoffte ich, mehr zu erzielen. Da Hitler aber schon ganz ohne

Geld war, drcngte er mich schliesslich zum Verkauf. Beim Ralimen-

t ischler Heiner ( das C-eschaft existiert noch heute im IX.Bezirk

in der Porzellangasse ) verkaufte ich schliesslich das Bild ma
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12,üronen.neiner gab nir 6 Ilronen sofort, den Rest sollte ich in

einigen ^^'agen beliorninen. Die ersten 6 I^ronen überg-b ich Hitler

sofort, es v/ar sein Anteil; die andere Ilillfte v/ar nein Anteil-^;

Ich wollte nun für den anderen --ag etv/as

liefern, das schon seit 14 ^agen bestellt v/ar. 3s v;ar ein Ge-

burtshaus in Böhmen nach einer Photogrc.phie . Die Prau,die es

bestellt hatte, v/ollte v/egfahren und dies als 'beschenk uitnehrien.

Ich hatte fest versprochen, den 'Termin einzuhalten, denn Hitler

hatte es nir als XM^twkKr sicher zugesagt. Als ich ihn nach der

Arbeit fragte ,er3i}±Llte er uir v/ieder von einer politischen De-

batte, die Arbeit \'/ar v/ieder iinfertig.Ich stand vor der S'rau als

Lügner de. und regte aich darüber sehr auf; berechtigter Aerger

und Groll über soviel Faulheit sprachen aus mir.

Hitler sagte, ör brauche Stimriung su seiner Hünst-

lertätigkeit.Ich nannte ihn einen Aungerlzünstler ,er bezeichnete

mich als einen Hausdiener ohne 'issen,da ich ihm einmal erzählt

hat.e,dass ich a^ich Hausdiener in Berlin gev/esen v;ar. Ich habe

nie eine -."^^rbeit gescheut ujid habe viel versucht und sagte ihm,dass

ich mich lieiher Arbeit schäme. Hach diesen Streitigkeiten zog ich

aus dem Hännerheim v;eg, suchte mir ein privates Obdach und beschloss

selbstständig zu arbeiten.

Als ich beim -ischler Reiner die restli-

chen 6 Ilronen einkassieren v/ollte, sass dort ein Herr, der c.en

Heiner fragte,wer ich sei. Heiner sagte,von mir sei das Parlament.

Der ilerr bestellte mich in seine -^ohnung ...oh ^'übling. Hs v/ar ein

Bankdirektor, der nun bei ..lir eine grosse Bestellung machte. Ich

lieferte ilim in wenigen Tagen drei A uarelle ,die seinen Beifall

fanden. Hr bestellte nun eine Polge von 7C Stück, es v/aren Aqua-

relle von österreichischen 7olkstrachten.lJeberglücklich v/ar ich

auf dem Heimv/eg und überrechnete den :-.rtrag meiner --rbeit. ;in
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hübsches Stüol: G-eld winlite inir,ich war in bosoer "ciinc

,

l^s v;ar ein ST)LltnaclL-i u u w i

alles sohlen uir r-f'^aii:««!»:heller und schöner zu sein, froh sch-iite

ich in die Zukunft, Da begegnete r.iir auf den Favoritenolatz , (heute

heisst er Südtirolerplatz) , der -'osticartenagent Löffler,ein Jude,

der auch in llännerheim logierte und au Hitlers Behanjatenkreis

gehörte. Ich fragte ihn,v/as es. im Ilännerheim lyeues gäbe,und er

machte mir Torv/ürfe ,v:arui:i ich Hitler ein Bild unterschlagen hätte.

Ich rar erstaunt und fragte ,v;elches Bild das sei. Errsagte mir,

Hitler behaupte, ich hätte eiA .^..^u'.rell, darstellend das Parlament,

unterschlagen^ 2Jr zweifelte an ueinen 'orten, ich erzürnte mich

ujid r.airde recht laut, sodass ein ..aohmarji zu uns kam, Löffler

erztUilte dem '.Tachmann den G-rimd unseres .-uftrittes,und vir v.iirden

aufgefordert , mit ar.fs Kommissariat i:u gehen. Da ich keine Doloi-

mente bei mir hatte ,Ymrde ich zurückbehalten,

loh habe nun schon im Vorhergehenden erwchnt.

dass Hitler von mir eine Aufstellung aller :.ieiner J.bnehmer für

unsere Bilder verlangte, da er wohl bemerkte, dass ich mich von ihm

x^e^en seiner .lachlässigkeit befreien wollte. Ich hatte diese

Aufstellung abgelehnt. Da ich aber Hitler als etv;as rabiat kann-

te ,befüi'chtete ich ,daijs er mich andernorts aufsuchen ^mrde,v;enn

er wieder v/egen seiner Paulheit obdachlos -ürde,und sich dann

hindernd an •^* '^': --^;w-*n^en väirde. Ich hoffte dem ::u entgehen, indem

ich mich vorübergehend für einige .'ochen unter fremdem -^amen

melden v/ürde.Dies wurde mir aber ztu^i Verhäng-nis-. Bei der :"olizei

stellte sich meine Falschmeldung heraus.

Doch hoffte ich noch imiaer,dass Hitler

den Irrtum aufklären werde. Dann konnte Ja die Sache noch gut

werden. Ich wurde auf das Honumissariat Brigittenau gebracht und

Hitler v.airde mir gegenübergestellt, ie gross war aber meine

Enttäuschung: Hitler, auf den ich so grosse Stücke gehalten hatte,



dem ich sooft r^eholi:en,iür den uir liein ^'^eg zu -eit gev/esen war,

er sagte da aus, ich hätte ihm ein A:iuarell,5C ICronen v/ert, ver-

untreut. :.ls ich ihm vorhielt, dass ich ilim 6 Tronen, seinen An-

teil abgeliefert hätte , leugnete er dies ab. Auch leugnete er,

dass er mir den Auftrag gab, das Bild um das erstbeste .Ingebot los-

zuschlagen. Ich gab an, das Bild bei einem Händler im IX.Bezirk

verliauft zu haben. Da ich aber befürchten musste,die Bestellimg

zu verlieren ,verschwieg ich den ilamen des Händlers "-einer so^vie

des Privatkäufers Bankdirektor Heich,''ien XDI. Denn hätte der

Bankdirektor Reich erfahren, dass nicht ich, sondern ein -nderer

das Parlament gemalt hi-t,Y/ar es recht zv/eifelhaft für mich, ob ich

die österreichischen Volkstrachtenbilder v/eiter in Auftrag bekam.

Als am zneitnächsten ^ag die Verhandlung v;ar,v;ar

ich sc lon etv/as mehr bei Lebensmut Wieder vAirde ich gefragt,v;o

ich das Bild verlcauft hätte,und v.leder verschv/ieg ich den ITaraen

aus den bereits angefülirten Gründen. Heine Seilengenossen hatten

mir nun schon gesagt, dass ich jedenfalls verurteilt 'Türde v-egen

falsclomeldung. So gab ich rair auch in neiner 7erant';7ortung nicht

besondere Llülae.

Ich hatte ja viell-^icht angeben können, dass Hitler

gar nicht fUjiig sei, ein Aauarell ,das 50 Ilronen wert sei, au aa-

len. Ich xieiss nicht, ob da nicht Hitlers -".ussr.ge sofort erschüttert

worden -"äre. Ich hatte nur den einen V.-unsch: schnell die Sache

vorüber«. In die Gerechtigkeit hatte ich sov/ieso "enig Yertrauen.

Ich v/ar ein imer ::eufel,hatte mich falsch geneidet, so sprach

d,r Schein gegen nich,iGh hatte die Gewissheit, dass ich verur-

teilt würde, es v/ar uir also alles gleich. Hitler blieb bei seiner

falschen Beschuldigung. Da ööks^IIes, Zahlung und dergleichen,

nur Liündlich iniraer erledigt v.airden,konnte ich ihn keine Gegenbe-

weise stellen und v.oirde .-^u einer kürzeren Freiheitsstrafe ver-



35.

urteilt .Als ich Hitler nach der Verurteilung zurief:" v;er weiss,

v/ann und v/o wir uns wiedersehen, uia Abrechnung zu haltend" v.rarde

ich vom Richter scharf zurechtgewiesen und mit weiterer Bestra-

fung bedroht.o

Einige Tage /and ich war Ai«gi«ir frei. Hein erster

Weg ging zum Hahmentischler Heiner. Schon hatte der Bankdirektor

Heich gefragt, ob ich geliefert hätte. Vom früiien Ilorgen bis spat

nachts arbeitete ich,liannte nicht Sonntag, nicht Feiertag.

Einst war ich auf der V'allensteinstrasse in

einem Oafe,da kam ein Italiener zu mir, der auch im Ilännerheim

wohnte. Als er miclis erblickte, erkannte er mich sofort. Ar erzüiilte

mir,dass Hitler viele Yorvrllrfe im Ilännerheim zu hören bekäme, dass

es ihm sehr schlecht gehe und er sich v/ahrscheinlich nach einem

Partner sehnen würde, der ihm wieder helfen könnte. Ab und zu lasse

er sich G-eld schicken ,wahescheinlich die oben erwaiinte staat-

liche Unterstützung.

Der Italiener fragte mich, ob ich ihn nicht

als Zeugen geführt hätte. Ar gab an,dass er neoen uns gesessen

sei, als Hitler mich drängte, das Aauarell zu verkaufen,ui:i Aiete

zu «si^i ifiwBa zahlen. Ar hatte mich auch anderntags am Heimweg ge-

troffen und war zugegen,wde Hitler die 6 Kronen übernahm. Er

redete mir zu, ich solle Hitler w^egeh falscher 2) eugenaussage

anzeigen. Dieser Aufforderung bin ich nicht nachgekommen. Es

waren .ja schon einige Jahre seither vergangen. Ich hatte einen

Strich durch diese lliedertracht gemacht , hatte Scham, dass die Aen-

schen ,mit denen ich Jetzt Umgang hatte, die Angelegenheit er-

fahren könnten. Die Sucht nach Vergeltung hob nicht die Furcht

vor der llaohrede auf.

Das Parlament sbild ist heute noch da, es

ist eine von Adolf Hitlers besseren Arbeiten; denn die meisten
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sind elender ZitsGh,da. sie xsxx mit wenig Arbeitslust erzeugt

VAirden.Ich kann heute bev;eisen,v;as ich damals gesahlt erhielt.

Die '."itwe nach dem Bankdirektor P.eioh kann es ca. sagen, was ihr

llarm bezahlt haben v/ird. Hehr aber: Jeder Sachverstcjidige kann

sagen, ob dieses Aquarell damals von einem Händler um 50 Zronen

bewertet worden wäre. So ist schon dadurch Hitlers damali^*e

Aussage genügend widerlegt.

Ich bin fast allen V'iener Kunst -und Anti luitäten-

händlern reichlichst bekannt. 27 Jahre baute ich durch Fleiss mir

meinen Ruf , sodass diese Veröffentlichung mir keinen moralischen

Schaden bringen kann. Iliisste Hitler heute noch sein Brot v/ie einst

im Hunstgewerbe verdienen: iah zweifle, ob sein Ruf dann mit dem

meinen bei den Hlindlern am Platz wetteifern könnte.

Das letzte Ilal traf ich .Idolf Hitler 1913 auf der

vriedner Haupts trasse. Er hatte in der Bilderhandlung Jakob Al-

tenberg einige Sachen verkauft. Dies war im August, ich bin kurze

Seit darauf nach G-ablonz in Böhmen zu Verwandten gefahren und erst

1918 .'ieder nach 'ien gekommen. Oft erzählte ich .leinen Preunden

und Bekannten von meiner Begegnung mit einem Aaler namens Hitler.

Bin Harne so wie viele , niemand wusste von ilim.

Durch einen .'Zeitungsartikel erfular ich später, dass

ein Adolf Hitler in Ilünchen eine Partei gründe. Ich suchte

Herrn Altenberg auf , und aus illustrierten Blättern erkannte ich

ihn wieder. Da ich nie irgendein politisches Interesse hatte,

liess mich diese Bntdeckung kalt.

Es sind so viele unwahre Berichte über Hit-

lers Vergangenlieit in Umlauf . So v;ird allgemein erzählt, er sei

ein Tapezierer gewesen. J.ndere v/issen etwas von einem Bauseich-

nerberuf .Das ist alles unrichtig, as ich hier wiedergab , ist Hit-
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lers eigene 2rzäiilung über aeine Tugend imd raeine ganz und gar

ungesoliminicten I^rlebnisse nit ilira.

loh betone noolinals ,dass ja nooh mehrere

solche am Leoen sind, die all das bestätigen können. Die Liebe

zuni Arbeiter hat er erst entdeckt , als er die Stimiaen der --assen

brauchte. Cb diese Liebe echt ist und v;ie tief sie ist, entzieht

sich meinem
'

'issen.IIritik dieser Art ist nicht der Zweck meiner

Zeilen.
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After extens^l^ve wanderings through Oermany and Austrla I arrived late

i

in Autumn 1009 as a travelling arfcisan in Vienna.On the hlghway I have

miüMÄ^eard already about the Asylum in Meidling.I declded to get there

because I had very llttle money.

Very aoon I fonnd the Asylum for the

homeless.a large modern building behind the Southern Railway Station

at Meidling.The paupers of this metropolis stood there in a long row

waiting for admittance.lt is a picture to be seen in every great city.

The great cities always knew misery and will always know it.

Our nresent times are so different tumn
of those of those of former days that Deople dont thlnk the way they

used to:peonle who are telling stories of bygone days , are unable to re-

collect them any more.I have often heard that-peoplesduBwho were roaming

in the country as travelling artisans,have given false descrintlons,

how easy llfe was before.If you lost one job,you soon found anotherWe
A Job could be easily had everywhere, so they often say.

That is not true.Even in those days

there was misery: of course it had different causes than t oday. Formerly
a worker tramped from olace to place in order to learn new working

methods.The conditions in some places perhaps did not appeal to him:

but it also 60 hapoened that no work could be had for a long time.

'^rsiips inet everywhere and mutual misery
was a tie which keot them all together.They made friends fast.niey gave

readily and wlllingly to each other advice SuxiJfJJJSkiM about the
next locality.They needed no guides and had means and ways how to eet
along. Thus l found quickly near the Asylum peonle who ;rave me advice
about Vienna and soon we became friends.

Final ly the gates were thrown open
and life came into our ranks.Everyone was given a ticket which entitled
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him to five nights lodging and a Supervisor punched it.Lon^ rows of

benches stood on both sides of the hall to accomodate the Deople.Tn
they

couples iw went to the showerb ath.Those who were füll of vermin had

their clothing tight in biindles and desinfected. This so called "bur-

ning out" of the clouthtx (v/ith the strong desinfectants) damaged them

often heavily» After that the people ret\irned to the hall.Its Upper part

was set with rows of tables.Bread was brought in. soup was served

and afterwards theyretired to the dormitorys.Cods with wire Springs

were standing along the walls,each one covered with two linen Sheets

of a rather brownish hue.

his
fortable.Everybody dld it in

A pillow was raade out of the cl outhing, and this

Here the people made themselves com-

own way.You lie as you make your bed»

was a Chance to

make studies again.Because even if the back of the trousers was natched

and soiled,yet they were folded carefully so as to be worn the next day >

with the crease intact.The shoes were shined and put und er the iron bed-
made,

stead so that there could be no mistakesyböCause that happened sometimes.

Often there was a shoemaker or a tailor at hahdx who would offer his Ser-

vices for a few pennies (heller s) or for cigarettes or the like.XluiTrading

was also booming in the dormitories. Clothing was bartered or sold,like-

wise rolled cigarettes and tickets for the admittsuice to the asylum.
a

Inmates of the asylum for/Tong time who feared that their card would not

be renewed,gladly bought tickets which still were valid,
a cod,

Crowds formed around öui kKm if a fellow

had a^interesting story to tell.Likewise 1 fsiÄKSoon found my pals T spoke

I was/ surrounded
then the Berlin dlalect.All of them took rae for a Prussian anü ^^/^Jü^

/g^uSa^Iavarians and Rhinel ander s-^^®^® ^^ ^^ ^^P^s amongst tramps.

They encourage each other,because wit and humour is the Drivilege of youth,

They help each other to the utmost .Common worry bound us together,new

travelling plans were always forged,new companions easily found.



My nelghbour to my right looked very sad.That was

the reason for asklng him questions.For several days he llved on ben-

ches in the parks.At night his^sleep was often disturbed by policemen.

XKximteii Here he landed kixMoL deadly tired,hungry,with sore feet.

Bis bluechequed» suit turned already lilac;the rain and finally the

kÄitK±g"burning" in the Asylum bleached it completely.

We gave him our bread,because he had nothing to

eat.An old beggar Standing by advised him to go to ths convent in the

aumpendorfer Strasse :there every morning between 9 and lo soup was

given to the DOor.Wg called this to '»call on Kathl\probably because

the Sister Superior»s name was Katherine.Por msny weeks he used to go

there.
My new neighbour»s name was Adolf Hitler.

He was very awkward,the Asylum meant to him an entirely new world,

where he oould not find his way. We all advised him as best we could

and our gcod humour raised a little his spirits. I also went daily"to

Kathl" in the Gumpendorfer Strasse and so we became close friends.

.He told US that he was an artist painter and had read quite a lot,

that his father was a amall customs official in Braunau on Inn

and that he attended klthe "Realschule^'in Linz.Now he came to Vienna

in the hope of earning a llving here, because he had devoted himself

to Daintlng a /o-eat deal already In Llnz.But he was bitterly disappoin-

ted in his hopes.&ikHis landlady dlspossessed him, and he found himself

on the atreet without shelter.

After he was forced out of his room,

he spent several evenlngs in a cheap coffeehouse in the Kaiseratrasse.

But now he was entirely destitute.For days he hadn't eaten anything.

One night in his greatest distress he accosted a drunk gentleman

begging him for a few penniea (kreutzer) ,but the drunk man raised his
cane and insulted him.Mitler was therefore very bitter but I made fun
Of him .saying:Look

ther
^f^oni^



don't you know that you should never approach an intoxicated person. ri

So I tried to console him.

He always wanted me to teil him stories about

Germany,because he was quite enthusiastic about the Reich. Thus we
met
XHiBlaiÄÄ every evening and kept o\xr spirlts despite our troubles.We sang

the "Wacht am Rhein" and what a sparkle came into Hitlers eyes when

we intoned the Bismarck-song:
Hast du dem Lied der alten Eichen,
Mein deutsches Volk,nicht oft gelauscht.
Wenn ihre Krone sondergleichen
Die Zwiesprach mit dem Himmel tauscht?

with the refrain:
" Wir Deutschen fuerchten Gott da droben.

Sonst aber nichts auf dieser Welt."
Hitler had never heard this song yet.

During the day we tried to earn a little money with odd Jobs, In the

evening we haa our gatherings.When Winter set in with its cold,the lot

of paupers such as we were ,grew still harder, Hitler went dail'y to

"Kathl" in Order to get his bowl of soup from the nuns, afterwards he

strolled td) the Western Railway Station, There he found sometimes an

opportunity to carry a passengers bag and rewarded with a few coins

But often he got nothing at all and we had to share our bread with him.

^Nhen the "Waermestuben" ( shelters) were opened,

Hitler used to go with others to the "Waermestube" in Erdberg, This "Waer-

mestube was an endowment of the Jewish B'-ron Koenigswarter ; our asylum

where we lived was also a Jewish found ation,F^^om E^dberg we went to Favo-

riten and then to Meidling.A rather considerable diatance lü be covered

in two and a half hours v/alk;all of that to get soup and bread, Hitler

possessed no winter overooat;in his thin jacket he IcKiunshivered with

cold and was blue and f --ostbitten.

Hitler thought at all sorts of Jobs ,but he

was far too week for hard physical work.I have never seen him do any

hard work;neither had I heard from him , that he did a worker ' s job in

the building industry.Builders employed only streng and h men;



a man as frail as Hitler would never be hired by the foreman.One day

workers for ditchdigging in the section of Favoriten near the Teichgraben

were needed. Hitler asked me,whether he should apply for the work.I dissuaded

him:
, _.

Don't you take that work,once you began such ä hard work, it is very

difficult to clinib up.
Hitler wouldA't be able to do such hard work

even for one hour.

The first snow heloed us several times to make

some money'^ as snowshovelers/Ve had to get up early and hurry in darkness

and cold as quick as possible to the olace of work, in Order to be the

first one, Hitler beeing very week and with sore feet came mostly late,

But we took care of it that the Supervisor should also give him some

work. So he shoveled snow a few times on the Pilgrambruecke and in the

Gumpendorfer Strasse ,but not often.

At this time we were close friends already.

One knew Äiixxkeverything about the other.Being a Bohemian German( ^udeten)

I had strongly German national convictions and for that reason Hitler

attached himself to me. Already as a schoolboy I did like oainting and

my only desire was to become a nainter.But life took a different course.

My birth place Gablonz an der Neisse is

a seat of indust^ry and toil^I lost my father when in early youth and

as the oldest of four children I had soon to make a living so as to

provide for the little ones.As a child of nine after the school hours

I was forced to work at the machine. After school was over at 4o'clock,

I worked tili 8 and even tili 10 o» clock in the evening in the work

shop.That»s how it hapoened that I injured my fingers in the machine,

but nobody pitied me.All they did, was to saytW-^tch yourself,nasty boy.

But the teachers and taskmasters liked me and thought even a lot of me,

because misery taup;ht me to be always modest and to give a hand to anything.
down

I could not afford to have any desire, I only knew duties,a poor/trodden

dbojcx mite. Only Sunday belonged to me.On that day I used to paint in
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any corner.The love of TDalnttnc hr«r>iio-v,4- „o „-inaini;ing nrought us closer together with Hitler,

Now he was beginning to teil me a lot of
thlngs about hls family.Hltler.s father distingulsed hi.self a number
Of times as custo.s official by his .ork.So for Instance a certain .an
in Vlenna used to receive f«»x«.«.c», parcels of clgars Trom Germ^ny.
Hitler.

s
father was Struck by the Inferior quallty of these cl.ars

At the exa^lnation of such a consignment a clgar broke and a dia.ond
feil out. So the smuggling was discovered,

After hls father '3 death Hitler and hls
famlly recelved fro™ the government a .enslon of 50crowns (oe.K. ).onthly
Hls .ister who Just then got .arrled,was the beneflclary of thl. penslon.
He got nothing of it. He llved by hls dallv enrnin,.« ..y

iij.a aaixy earnlngs carrymg narcels or
thunks.ln the evenlngs we used to glve hlm in the asylum some horse-
sausage or the llke,because he didn-t earn enough for food.It was a
miserable life.Once 1 asked hi.:>Vhat are ySi/^ing forf. He answered.:
I don.t know myself. I have never aeen such a heloless letting down
In distress,

VVhen he told me of the 50 k nension hls
sister was getting,! asked him:Why don-t you apnroach your slstert
He answered: l can't hardly do that,my sister Just was „,arrled and
needs the money.But I advlsed him to write her about the money,because
he was worse off every day.He coughed and I feared he would beco.e
very lll.Finally Hitler said:I would like to write ,but I don-t know
where to. Then we took him to the Cafe Arthaber opoosite the Meldung
Southern Railway Station.There were three of us,l ,Hltler and a sales-
man from Austrian Silesia.In the coffeehuse he wrote a letter to his
sister.Agam he askedr^Vhere shall i have the money sentl to? We said:
Poste-restante.Indeed,a few days before Christmas Eve 1939 the money
arrlved.That evenlng Hitler «came once more to the asylum and already
when Standing in the llne he pulled out of hls nocket a 50 k note l told
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cSild''^™' ^°him
^^""^^^ °^^ ^°-"°^ everybody must aee it.Becauae it

/ be Stolen froin/or"else he could be asked a loan.

Now a transformatlon took olace wlth Hitler.

I advised Hitler Ktki«K to buy a secondhand winterovercoat in the Ju-

dengasse (Jewish quarter). But he feared to be cheated there.-^o we went

together to the Dorotheum, ( the pawnshop operated by the Government).

There he purchased at auction a dark winter overcoat at 12 Kronen.

Then "itler moved from the Asylxim into

the "Maennerheim"(men's asylum) in the Meldemannstrasse in the XXth

distrlct*.! suggested to hlm to take up some work,MKlike paintlng

poatcards.He answered that first he wants to take a rest for 8 days,

I told him ! Up til now;|a« you lived in misery and because you gai

have a lit^le money,you want to snend it at once? He answered that

he couldn't spend all the money in 8 days anyway.
already

I havi7sugge"3ted to him to oaint postcards
as he wrote to his sister. He thought that he would not be able to

seil the oostcards himself »because he was not dressed well enou^h
4.,^ ^ .

both of US with the übl'iceBut he feared at the same time lest/kn coul^^g^t in troubl^ when~edäling
wlthout a license ^^ ^^® Asylum Hitler |pm his postcards to the sales-

offered

man from Austrian-Silesia for sale,but he didn't succeed.Soon after

Christmas I also moved to the Asylum and began to peddle with Hitler 's

postcards,He was a very slow wolfker and I told him oftentDon't dawdle

around with your cards so much, daub an anythingll sold the cards in

the taverns,
copied

Then Hitler ^xtnkn^ KiÄJiJc3:^ostfcards mostly with Viennese

Views in watercolours;he took them to art-dealers,furniture Stores and

upholsterers.In those days divans were oroduced,which had pictures in-

serted in their backs.I had good luck,was incessantly on my feet and

brought in Orders,Hitler was busy. Misery was at an end,we were doing

better and new hopes ,jim3iXKlLRK3L sprang up.



B
But unfortunately Hitler was never an a;»dent

worker.I often was drlven to desDair when bringing In Orders whlch he

simply wouldn't carry out.At Easter 1910 we received for a larger order

40 krönen, which sum we divided into equal parts between the two of us.

The following morning i when I was Coming down the stairway and asked

for Hitler, I was told that he had left already with Neumann, a Jew ,also

an inmate of the Asylum. After that I couldn't reach him for 8 days.

He was Sightseeing Vienna with Neumann and spent much of the time in the
• •

MuseumÄ.^'^/hen I asked. him:Well, Hitler, what is ^he matter, are we going
now.

keep on working? He then re->lied:You see,l must recuperate kirfjaKÄl must

have some leizure,! am not a coolie« "After the week was over,he had no

money any more.\'7hat did he do with it?He ä could eat four or five pie-

ces of pastry with whipped cream( Schaumrollen) in a cheap coffeehouse»
was a

But he drank no wine and didn't smoke.He «);mimirn:w«t teetot allÄr.

I do recollect that we went one day

to the City Hall in order to see the stained glass Windows. I feit faint

on the stairway. Now Hitler began to scold me and said:It serves you right,

that you are swooning;that » s because of your continual smoking,One must

have some self-control.
had enough self-control

But unfortunately he wää never/Hlxi« to force ETm-

self to work. Often I didn't know what to do with the order s,kiiixSltlRK
In the morning

because it wasimpossible to make Hitler work/He was sitting in the hall

of the asylum and was supposed to make drawings ,whlle I was busy can-

vassing the frame-manufacturers sind upholsterers.But there would start

soon a polltical discussion and as a*rule Hitler would become the ring-

leader/JVhen returning in the evening to the Asylum I was often comoelled

to take the T-sqiiare out of his hands.He was swingin^ it over his head

and imorovised a forceful populär speech.Then our compan4)ons used to say:

Watch yourself,Hitler,go to work,your boss is coming. This was merely

a joke,,but he took offense at it, because it hapnened often that he

didn»t accnm .. •



anythlng for the whole day»

Like US many inmates of the Asyluml made

a living by home-work.An old man for Instance copied K±itKmiua%xtxx

from the news^apers addresses of betrothals and sold them to furnlture

Stores and other different firms to facllltate them the bldding, Another

one KftHtRii wrote music excerpts.A Hungarian carved out postcards out of

cartboard with emblems and Initials. He sold them on Sundays in the

Prater taverns and many a one will remember this man and his carved

postcfiirds, '

A group of peoplB produced little sign-boards for advertising

and price-bills out of cartboard.The group consisted of three i^eople,

The salesman was the akBJOjbefore mentioned Jew Neumann, Once he brought

to Hitler an Order for a poster for a drug-store.It advertised powder

for oerspiration, Hitler also intended to establish an Institute for

advertisement.i^ut for advertisement good designs are necessary. Hitler
get

could not ttK^ them.

The nainter of the sign-boards alluded to was mi-
a lamp-'li.g;hter

iÄ^ÄÄ before/in the cabaret^Hoelle" in "Che "Theater an der Wien" .His

name was Greiner. He had a vivid Imagination ,was a sireat talker and

soon became a bad influenae on Hitler .Greiner build all sorts of Castles
very

in the air and Hitler took his schemes/seriousely.There was an eager

competition between both of them in devising plans. Hitler would say

sometimes: Greiner is a genius like Edison, he has unheard of ideas
and ' •

But he is to fickle ,^PePff^?EMf needs someone to carry out his idegis.

Hitler desired to imite all these people
in the Asylum in one Organization in order tO pursue such ideas in

mutual work.Some of them should work,make drawings ,iÄdesigns for ad-

vertising,T)aint sign-boards; while the others should seil these products.
But he had in mind other projects as well.At that time there was a pict-
ure of woman with long hair which reached to the floor in all the news-

Papers.Her name was Anna Csiu ag.
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At the bottom of the «mpicture there was an advertisement beginning with thel

words?!, Anna Cslllag. .." and then an Infallible hair growing remedy was

highly recoramended.Hltlerthought that soraething of the klnd should b©

inventsd.HG admitted" :This story with Anna Cslllag Is obviously a bluff

but one could earn Dlenty of money with it." He proposed to fill up xbkb

old tin cans with paste and to seil them to shopkeeDers .This paste should

b© smeared on the window JhHii^ as a me-ans protection against freezlng In

Wintertime. This should be sold in Summer , at a time when it couldA't be

tried out.

I told him:You will not put it through.because the merchants

will say:Come back in WinteriWe don't need it now.To this Hitler replied«

Wellvone must possess a talent for oratory. But was of the opinionl that

oratory alone is of no avail,
'

J

At another time he expressed a quite original

id©a:the banknotes schould be Drotected against their becoming worn

out. For this purpose they should be eventually smaller and putiitfcBx

into a transparent case of celluloid.

So^ WG were busy with high-flung

Plans but we lived very simply.In the Home at different times of the

day we were able to do some cooking on gas ranges put then to our dis-

posal.I and Hitler both of us did our cooking, One day it was maize äx

porridge with margarine, the other margarine with maize porridge.One

day Hitler was showing off his culinary art:he wanted to prepare a milk

soup.But it turned into potcheese because the milk soup curdled, The

next day I prepared the soup and asked him to come and eat it. But you

have none,he remarked.But vhen I served it nevertheless,he asked me

how I made it. Well, very simply,I replied, just the opposite than you

made it yesterday and so I did succeed.

There was also an ouportunity

for our laundryingtin the showerb ath. Hitler possessed then only one

*gle Shirt. -



V/e had with us a llttle Saxonian who used to say:There will be fine

weather to morrow, ( as a sign) Hitler washed his Shirt.

At that time there^was great political agita-

tion in Vienna.The Mayor,Dr.LuGger, the leader of the Christian -Social

Party ,has just died.The "Arbeiterzeitung" ,the social demoer atic paper

prtnted long articles:^and denounced strongly the successor of Dr.Lueger.

Hitler told us a lot about Lueger.He was forced to fight hard for his

Position as Mayor,only after having been elected for the third time

the Emperor confirmed his election.Dr Lueger should be taken for an

example,because a new party should be created.The Christian Socialists

were destroyed and the Social Democrats are not a real worker's loarty,

The new party should have a well sounding name and take over the best

Slogans from different other parties in Order to win followers.It is

also important that the whole thing be well organized.The aim justifies

the means,was Hitler 's saying.

Dr. Lueger was also the founder of a very

interesting Institution^. These were the so called "Knabenhorte" (hosteis

for boys.)The inmates were children of Christian Socialists. They formed

also music bands and made outings with music.They used to wear a sort

of a uniform. Hitler was very much interested in the Boys Hostelries

and was talking a great deal about them. He meant that it was good that

the youth was politically trainöd.For some time he was absorbed ^c^CölHL

and night by the idea of forming a new party. At Easter time we did better

business so we got more cash and could afford to Süend more money.

Hitler went to the movies ,1 preferred to drink a quarter of a liter

of wine which Hitler abhorred.The next day when Hitler came back I inferred

at once from his entire behaviour that he was plajining a new project.

He had seen the picture"The Tunnel" which was filmed after a novel of

Bernhard Kellermann. Hitler exposed me the thread of action.An orator

makes a soeech in a tunnel and becomes a celebrated populär tribune.
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Hitler was aflame and thought this Is the way of founding a bw party,

I laughed at hlm and didn't take the whole matter seriousely.

I was vexed sometimes by this chatterinc:
talklng ^

of Hitler 'S ,he went on i^Miclii« t)0litic3 instead of working for our customers.

I can well recollect that I told him one day:Stop talklng.You really don't

look aa a promoter of a politlcal oarty.Do some serious work.

Hitler had more auccess with other peoDle.They always

were ready for fun and therefore Hitler was a sort of amusememt for theirt.

There was a great deal of debating every day.Often the Asylum looked as If
an election campaign were in progress,

Hitler wore a long coat (Kaiserrock)

.

with whlch Neumann presented him because he was unable to dlspose of it

in the Jewish quarter. H, tler wore his bowler in the back of his head,it nu
was mcredlbly greasy.Hitler*«xiia±K wore his hair long and tangled and he grew
a beard gXBKXMaro on his chin.We Christians have seldom such a beard,they

are rather to be seen in the Leoooldstadt or in| the Jewish Ghetto. I addressed
Hitler often as Paul Krueger, because the Boers had such a beard.Hitlwr had
already then the lock on his forehead.

to
iittmn A wag would often tle Hitler »s

coat SK the bench and then someone eise would discuss üolitics vih hi^i.All

of them contradicted him whlch he could never stand. In excitement he would
leap up and drag the bench with amid rumbling noise.In this turmoil the Super-
visor sent in his servant ordering them to keep quiet. These debates related
to almost everything and meanwhile Hitler neglected his work,

When getting exclted Hitler could not

restrain himself.He screamed and fidgeted with his hands.It was different
when he was quiet. Then he made the Impression of possessing fairiy much
seif control and acted somewhat dignified.Vßien speaking he was rigid and
showed his teeth.

I would like to qote as far as I can recall some of Hitler's
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sayings and opinions.

Next I would touch upon Hitler 's youth because

the flrst ImDressions of youth are the lasting onea.The government

officials especially those posted on the frontier saw always the par.a-

dise beyond the border. Thus Hitler, heard from his father only Crermany's

praise found all faults with Austria.Therefore he was in some degree

brought up in antiaustrian feelings,
«

Hitler was an enemy of the Habsburgs,
hos;

He accused them ta of entert aining a/policy towards Germanism,

Prequently he spoke of it that with archduke±3i Francis Ferdinand 's

accession the downfall of G-ermanism in Austria is to be expected.

He also used to say that History is the teacher of nations,
always

Still History teaches us that we/"had

to rely in Austria on our own strength when German civilization

was in danger,\'Vhere were the North- German s when the T\irks menaced

Vienna? A Pol® , King John Sobieski came to Vienna's rescue.The ,iealusy

between Germany's rulers brought about the Dartition of Germany under
Germany '

s

Napoleon, Frederick the Great was base enough to appeal to ickK/ai^chenemy

France against fellow-Germans and Bismsirck did not hesitate to seek an

alliance with Itsily in his fratricidal war .ünnumerable are the in-

st ances of treason and guile which were committed against the German

people in Austria,

In the World war o\ir troops were always compelled

to hold the positions tili the Germans got the breathing spell,

Germans have requisitioned all food available in the occupied areas

whereas we were forced into starvation.In our country, in German Hohemia

the misery was at its climax/vVe could get nothing out of the Czech

districts.Many housewifes were shot dead when they went to Germany

to hunt for food.We eould be hardly able to get the Prussians out of

our country if we had won the world war.If Austria would be governöd

by the National-Socialists as these Prussians want it, ^^^ country
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would beco^e a Prussian oolony..,x.iix««„,„,^.p,,3 3,^3 ^^^^^ ^^
appomted to an govern.ent ornce3 .we would have nothing to sa,
in our own country.l don't wlsh to mention ^^,^mention tne events of the last
year,.Wh.t the gr.« Oer„„ „„!„„ „i„„,, ^^ ^^ ^^ _^^^^^ ^^^^
ha, ,ln„,d o„ ou. b,h,lf,.ni P,„.i„ f„, ,,„ . ,^„^ ^^

W^
^^

One OMH oondemn th, great «„man
nauoh ro. the actione er he. leaae.e.It ie „ot poasihxi to la, th, „hole.eaponelhUit, on „„ler.H, oal,, hl.seir the leade. ,hut I thl„. he
is the one being lead.We emploTed foT« +-H-. » .«mpioyea lor the Service of hls party im-
».upuloua ele.e„ts hut „e„ he .a „„. .,,hXe to ohec. the^.^e .eout.tion

the c.e,.ah „atlon ia daatroyed.Hitle. ca„.t „t .M „r the evll eol.ltahe entreated,

We talked also about the policy adopted agalnst
the mlnoritlea in different countries At fho <,o ..uiicries.At the same tine the forclble
denationalization of the German mlnorn-^ i r, werman mlnority in Hungary was mentioned.I took
exception to the Prussian policv a^Binoi- 4->, o -,«n poiicy againat the Poles and condemned that
P uaaia 1, en.e.vo..„, to tu™ the PoU, l„to O^^^^ h, „e.„e or «oleno..
Hitle. aald thla 1, „na.oidahle.A State ™at tr. to c.eate a unlfo™
nationalit. .Uhin Us hoMe.,.! »aa ah«r. that „Ul.. too. al«.,a the

''""SS^^e'a''''-"-'^-"- *»'- the .uthleaa poUo, o. „a«va.l.ati„„.as « ««. p, the pollcj m Poaen or Upper SHeala.HUle. Inva^iably
approve. of an auch vlolept .ethoda aa „eoeaaary Tor the etat.. a aa.,
in auch^aebatea I .a.a,, aldad hl, Opponent, ,hut Opposition .aa helo-'
less ntOt his brawling.

He spoke a lot about his youth.He reported with
Pride that the inhabitants of the Innviertel dlai->.i ^i- A-o,j-iiiiviercej. aistrict (^-liere he was born)

""al«-?Sj''
'""• "^'"^ "-»- '> «-"le.He related „ften th.t a, a lad

heAatohed theae h.a.l, i„ hls ho™ oountr, hut eve„ enjo.ed the„.It ,.a
. hollda. fo. hl« .hen bel„« oonduoted „Ith hla father by a f-lend tn th,
Dlatrlot Court In Ried to » e.a.,ln, the «ultirarloua de.th Instrument,
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collected durmg peasanfs rows and disnlayed for investigation. What
others abhorred appealed to hlm.

I don't know whether such instincts dlsappear
in later life.I ^imply^relate^™. personal experiences with Hitler without

7 nateful comraent

114 4.1 •,
when as a ladHitler also told me that/having a figHt

with friends he was not allowed by hls father to complaln about but he
had to help hiraself.

He had read considerably about the Revolution in 1848
and would lecture about it a great deal,ai«»and Richard Wagner was then hls
favorlte sub ject.Pirst Wagner as a revolutionary in the year 1848, afterwards
hls struggles ,till he found «iHöi, the maecene in the person of King
Ludwig.

We went often to the Grotto Railway to Walfisch in the Prater where
we could hear the organs nlay the Tannhaeuser. Hitler listened quietly and
explalned « the action to us.Once he grabbed my hand excitedly and said:
That's the pas3age,do you hear,that's the oassage.

Qn our way home he tried to exolain/us the opera
and sang for us some passages.In hls exclted manner he could .ld««merely
utter a few tonesthimmn. .hmm. . a prolonged runming and he fidgeted with
his arms.But he could describe the scenes very well and also explain what
the music meant.But I think it was no real conprehension of music ,he had

more sense for what was going on on the stage and what had to be performed.

The organ also played the Troubadour.
«Itler always tried to prove that Verdi- s manner was quite differeiit from
Wagner. s.Por Wagner he had a high-pitched enthusiasm and said sometimes
that opera is really the best divine 3er,ice.M.Everything about hlm was
somewhat exaggerated.

In the first Orotto Railway there was much Mozart
nrusic played.Pirst of all from the Magic Plute.Then Hitler would hasten us:
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Let's goj Let's goiOnce I remarked that Mozart was the greater of the two,

but Hitler denied it vehemently;No, MxÄXtMozart fltted more the old

sentimental times, Today he is outlived.But on the opposite Wagner was
there was

a fighter.He said that KXsx^Jck±H|^ ±ii Ütagxwt jiÄÄmore greatness and power

in Wagner .BesideeJt, he meant^öui there were more oeoüle kept busy especially

in the orchestra,
>

He also liked to talk about Gottfried Semper,the architect

of the Hofburg, the Museums and the Burgtheater, He thought a lot of him.

One da^ we were speaking of Karl May, There was degrading gossiü that he

had been enjailed for having committed grave offenses.But Hitler said that

it was very mean to reproach such a man x±th his past.and that they all

were hyenas and scoundrels.He added that he had read himself Karl May who

was really a great writer.

Ideas and discoveries were Adolf Hitler »s hobby.

His opinion was thatickH men of the future would nourish themselves jj[±jfeh

more and more with Substitutes, One such pill would be sufficieint as a

whole day»s food ration.But I answered that I would prefer to stick to

my stilts and wine and leave the pill-food to other people.An other time

Hitler exTDlained us the force of gravity and assumed that the next

greatest technical invention would be in elimfenating gravity from the

objects so as to transoort an iron block from one spot to another without

difficulty.

Then we talked about the necessity of religion^There was once

more published in the Arbeiterzeitung an article oouring out mockery

on behalf of a Corpus domini Drocession, Hitler condemnod it strongly

that the religion of common people is being destroyed without an equivalwnt

without an equivalent being offered to them.

He expressed often the opinion that religion

was necessary.If there should be none it should be created^He spoke of

Voltaire whowent to church on Sundays because he was robbed by peasants.
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The peasants supposedly said that If there is no God as Voltaire Claims
then there is no sin either.Now Voltaire tried to orove to the peasants
by going to church that he believed in God.

^^°^^ Hitler himsolf often derived bene-
nts from convents.I spoke olready of hls having been fed with cloister
soup.But also for medical advice he consulted the Merciful Brothers (Barm-
herzige Brueder),

Hitler charged K««,, Popery with germanophobia becauae
the Popes mostly were Italians.He aften said that the Catholic Church
has reached her present power and greatness by l„«lts good Organization.
He pointed to former times when the Church won her way with fire and
sword.He further pointed out that the Catholic Church has spilt more blood
than any pther religion.He also was telling that the Western nations have
gained a great deal from the former oriental civiltzation during the Crusades
hence our art has risen to new heights.

He said once that the Germans
would be today a united nation and would have reached a higher Standard
of civillzation if they had remained faithful to their old mythology.
He meant that this Germanic faith if retained would with changing times
become more ifieal.He oointed out in this connection to the faith of the
old Greeks whose Ideals were revered as gods.

He was in particular an admirer of the
structure of the Greek state.Tliere in Greece ,he said,the scholars and
philosophers exerted a streng influence.fiKixk.atayx±HxB)«xt««h«tcmixxsH

This we should have emulated.lt was really the eooch of philosophy.But
today in our technical age philosophy is badly neglected.He asserted
that it would be easler to combat misery if there would be more philo-
sophy.

His contention was furthermore that there should be more business
men in the government not only as 1* is today, jurists and burocrts(3ek-
tionschefs).
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Once Hitler remarked that the Protestant (evangellcal)

Church 13 ÄXÄÄKGerniany's true religion.I asked him why hls father had not

been converted to Protestantism. Hitler retorted that his father k^pcxÄÄlÄgx

MxwÄBdtiibeing government official would have difficultles by doing so.

Hitler admired greatly Luther as the greatest German genius.

Now I want to maJce some remarks about Hitler 's

opinions regarding the Jewa.ln those days Hitlor was by nc means a Jew hater.

He became so later.Just as he used to say already at that time that the

aim sanctions the means ,he incorporated antisemitism into his Darty program

as a forceful Slogan.
Already in the asylum ( Obdachlosenasyl)

Hitler had helnful advisers who were Jews..In the first Dlace there was

a» one-eyed locksmith by the name of Robinsohn who often assisted Hitler. .

He was beneficiary of an accident Insurance annuityMÄand was able to spare

a few pennies(kreutzer)

.

In the night asylum{Maennerheim) Hitler found often

many Jews who listened to his political debates.The salesman Neumann became
his real friend. Neumann was a business man by profession,born in Hungary

and didn't shrink from any work.At first he was working with two sign board-

'

painters.One of them was a very industrious man, the other was the before

mentioned former lamplighter Greiner,

Later on Neumann worked for some time

for a correligionist who was buying cid clothes and peddling the streets

with th^m.At that time Neumann gave Hitler often old clothes. He was a good

hearted person who liked Hitler very much and whom of course Hitler highly

esteemed. Hitler told me once:Neumann is a very decent man.If any one of us

has small debts, Neumann pays them off. That means a lot considering that

Neumann himself is so much in want. '

At that time Theodor Herzl mnd the Zionist
question were much discussed. Hitler and Neumann had long debates about

Ziordsm.Neumann saidilf the Jews should leave Austria that would be a great
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a great misfortune for the country,because they would carry with them

all the (Austrian)capitalic,Hitler ansv/ered:No, the cpital would be simply

confiscated,because the money is obviously not Jewish but Austrian.

Then Neumann would always make a joke:And yet it would be a misfortune for

Austria because when the Jewa were crossing the fiead Sea,the coffeehouses

in the whole Leopoldstadt were XÄJEiiÄfc^deserted,

Neumann walked on foot to Germany in 1910.

^^e also was trying to persmäöe Hitler to join him and spoke with great

enthusiasm of Germany. But Hitler could not make up his mind.Since then I never

heard anything about Neumann,

As to his watercolors Hitler was able to seil

them almost only to Jewish dealers.So for instance to Jacob Altenberg in

Vienna IVth district,Wiedner Hauptstrasse. He also had a branch in the Favo-

ritenstrasse.There was also a Jewish Shop in the Favoritenstrasse owned

by Landsberger one of Hitler »s cuaomers.Hitler was also selling often to

the Shop og Morgenstern in the Lichtensteinstrasse. Morgenstern recommmended

Hitler sometimes to his private customers in order to secure him a market,

The Christian dealers for instance the

frame raanufacturer Schiefer in the Schoenbrunner Strasse didn't pay better

prices than the Jews.Besides it was impossible to do business with them more

than once;they only bought again when they had disposed of the first object,

But the Jewish dealers continued to buy regardless whether they haÖÄ sold

anything or not,

Hitler said often that only with Jews you can do business

because only^r they are willing to take a Chance. They are really the most

efficient business men.He also appreciated the charitable spirit of the

\

Jews and quoted as an example the iD±x±statesman Sonnenfels under

dyring Maria Theresia» s reign.He went even farther,So for instance the^ÄBM
people
ÄltjÄÄiÄfll in the night asylum resented it that Empress Elizabeth erected

a monument to the poet Heinrich Heine on her State at Corfu, Hitler contra-



dlcted«* and meant that It was sad thetHeine's fatherland dld not recognlze
hin, thas far accordlng to his merits.Although he hl.self did not agree wlth
HelHes poetry,yet It deserves to he respected.Now an ohjection was raised
that there xKHwere only few artists a:nong Jews.Hitler replied:Maybe few
but there are some anyway, so for instance- Mendel ssohn.He also mentioned
Offenbach.

Hitler admlred the Jews mostly for their resistance tc all per-
secutions.He sald about Rothschild that he would have acquired the right
of ad^ission to the Courthirbefore;but he refused he wbuld have been comoelled
to change his rellgion.That was decent and all Jews should act llkewise

,, • .
"^ '^^^^^^^^ ^"^^"^ °- —^ng wal.s Moses and the tenco^ande^ents,, itler thougHt it was possible that Moses too. over the ten

conunandements fVom other nationa Rm- i f» *.iiifcicions.but If the Jews had tham r^r 4-u a^^^ T^riem of their own they

About Christ h, Said th.t he must haveooaltlve.. .a,„ 1„ x„aia ,!„., ha ha, a.opta. «„_t „olnt, .ro„ Buaahla»

army,

.ueationa. .h, the .a.a hav, a.«.,a ra.alna, atrangara .„ tha h.t.o„:
Hltlar aha.a.aa=Bacaua. tha. a.a a air.arant ..c..„a„ i .„„,,„,, ,.„, ,„ ,„-nhl„, ,Uh a .„aaa bao.ua, the atl„..^a ,e.a have Juat a airf.rent a„,u.

»etwlthatandlhg Hltlar lookad at th.t tlmeve.. .e,lah.ao that 1 often .e....ed J„..„^, ,,,, „„„ ,^,^^^ ^_^^ ^_
.our fathe. ™at have hee„ ahaent once fro» hla ho^e.Becauae ..oh . heard aa
Hitler.,, „ould aeldo™ ,,.. .»„ , „,,,,„„3 ,,,„_^^,^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^l^.e aa deaert .a„d„era „uat have.Mar.e "..aaten.andera.", .,^ltie. H,„a,irwould often remark that the offsDrin^a nf r .
^

offsorings of Jews are very radical and that theyhave terrorlstic inclinatlons.

Hltl er Said that taking advaantage tO a certain
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eJitent of a non-Jew by a Jew is not subjected to Dunishment according to

the Talmud, On the other hand he dismissed ritual murder often with the remark:

That is absolute nonsense, a groundless slander,

Talking about Jews he liked to quote "Nathan

der Weise" by Leesing.Ke could well recite the narable of the three rings.

In his opinion every religion was good.Xiudc The Jews became the first civilized

nation because they ahÄKÄÄKÄiiwere the first ones to abajidon nolytheism and

to adopt the belief in one God,He added that the Jews making no Images of the
therefore

Deity/couTd not expose it to ridicule and that they worshioped accordigly God

more as Natura itself than as a human-like being.So hfc didn't care much about

antisemitism, •

Many w±a one will perhaps doubt theXÄXJUtK correctness
the

of MujÄRthese oarticulars and ^oint to the today»s events in/German Reich,

But I have often experienced myaelf that antioemiti^m assuraed ever '^'ince

cruder forma in Germany than in our country.This is due to the character of

the Germans especially of the Prussians.I am convinced that Hitler hiraself

does not agree with many of these insanities,But he is the prisoner of his

circle»

Hitler even often denied that Jewish capital practices'

usury.He pointed out the fact that car>ital is mainly in the hands of Christians
for

^e x:k±gjxLxk±XHii inveighed that the nobility practices usury and ix that

p^rpose takes resort to the Jews,
the

Neverless he called the nobility a sort

of a noble race v/hich will remain forever preeminent,He called Emperor William II

a conceited chatter er and blamed him for posing for monuments,

govei*niTient ' s
Hitler was conscious of being u^/ufriiUal ^^

son.He said repeatedly of the workers:The workers are an indolent mass 4.

and they care about nothing but their belly, drinking and women. Therefore he

thought that a revolution could be only the work of xiÄÄBKinuniversity studonts

as in 1049,
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I answered-to such prattle:You should get
acqualnted with the workers flr<«i- wViövi 4-v,„,r i. ,BW xKers iirst when they return hom© after work tlnkering
maklng odd inventions and improving their educatlon.In fact you don't know
the real workers at alljyou don't know the worker in the circle of his family,
you only know the bachelors.

Actually Hitler was unable to form an opinion
Of workers because he was lacking the opportunity to meet them.All these
years he llved in the night asylum and such a hostelry for masses of .people
has its great disadvantages.In such quarters there is to a great extent
an assemblage of rabble.A real worklng man doesn-t remain there for a long
time.He looks ^«xfor boa^-d in a private home to enjoy family life.Only
loafers,drunkards and their klnd are staying for a long tinie in a night
asylum.Not wonder that Hitler is Judging the worker from such a bacfeground.
workers ä±=cr** payed little attention to Hitler because they found his
debates quite foolish.Besides the reading of the asylum was seldom frequented -

by the workers. I w±ai«öwanted to prove to Hitler that workers were not so
indolent as that and pointed to Halske and Krupp who rose from the bottom.
Kitler ans.ered:These are exeeptions.«,»,««.«There are/supLlor and inferior
people (Herrenmenschen und Herdenmenschen) .1 said ,that is not correct»,the
working man does not rise so easily above the masses even if he has grlat
mental abilities.I^ere are highly gifted working men who never succeeded in
life.Again Hitler took up the subject of ««the nobility maintalnlng that they
were the real superior race (Edelrasse) so that I became angry and said:
There are also idiots amongst the noblemen.

Hitler was already at that time an
•enemy of social democrats.May 1 ,1910 a worker from the Kremenezky factory
came into the reading room «xMBÄ.He had a read carnation in the buttonhole
and was telling that he was in the procession in the Prater .Hitler leaped to
his foet »fidgeted wildly with his hands and screaiaed in his voclferous way:
I would throw you out. you should get a lesson.Everybody ll^ed at his excitement
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If I had toi. hi. at that ti.e that he^iSi^^celebrate M^xix Ist of May,
he would have probably Icilled me.Yes-but the ai:a sanctlons the means.
Morover Hitler was an enemy of any kind of terror,he condemned all sorts
of compulsion and naturally also the strlkes.He was/onoosed to the
contributionscollected by the Social democrat-, fnr. ^v a%x aeraocrata for their party Organization,
because these contributions enable a lot of parasites to live con^fortably
at the expense of the masses of the people.The State has orobably no
means at his disposal to curtan i-v.i o », < ^-,P a± t;o curtail thls swindle.Hia content4on was that this
wholly unjustified greed for profit on th^ nov,i- ^f „ ...certainly y^^^ix. on tine part of some individualwoiild

/ entail the greatest danger for the state.He also considered the stock
Companys as an evil.He thought that if an Industry is getting to large
it should be turned over to the State so that the profits should be
assigned to the State.

That Hitler ofteh talked nonsense is proved by the
following episode:Once he spoke of Schopenhauer .l^e pla gentleman whom
we called professor(l have mentioned him already as the one who was writlng
addresse3)asked Hitler whether he ever read Schopenhauer. Hitler turned
crimson and saidrYes, some of it.-men the old gentleman rebuffed hin,:
Speak rather about thlngs you understand.Hence Hitler was careful not
to talk about things any more where he would have to suffer a new rebuke.

'

I was orten asked about Hitler »s
attitude towards women.And there there alwaya were suspitins voiced,
which were absolutely without foundation whatsoever. Hitler had a very
slight respect for ,l„the female sex^but neverless very austere ideas
about the relations between^men^and wo.en.He often expressed the belief
that men could easily adopt a/.oral way of living if they only wished to.

While he still was attending the technlcal
hi^ schooKRealschule) in Linz.he often *«^,n*.*oalled at'^ome of a
government official whose son was his close friend.^he sister of this friend
was Hitler 's first dean 1 ov« ^^y,^ ^^ «^aeep love.ohe of course never knew it, because he never
told It to her.
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He was affraid to meet with a refusal because he was the son of a minor

official and she was the daughter of a higher government official.He was

even astonished that dkiw juthis son became his friend.

In the library of thia government

official he «altxinÄfound many books ,especially rauch literature about

Richard Wagner. He became V/agnerian under the influence of this schoolmate.

Although Hitler had a very high opinion

about iMKxtÄgÄlove and marriage and condemned strongly men»s disloyalty,

yet he had a very low opinion about women.And in this strain he lectured

to US making the assertion that every woman is to be had.You must only

wear your hat far down in your neck so that your face is visible.as much

aa possible.Indeed he himself wore his bowler hat way back in the neck.

Hitler Kfftyaw^xaf often said it's

the woman 's fault if men go astray.A decent man can never improve a bad

woman ,but a woman can mend a man's way who has gone- astray.

"hie following experience he related

proves his selfcontrol^At that tirae he was very young.During his vacations

As a pupil of the t e chni c al high school he spent his vacations in the

coTintry.In a peasant»s house there was a milkmaid who aopealed to him

and who liked him to.Once as she milked the cow and he was all alone with

her, she acted very foolishly.But suddenly as he thought of the eventual

consequences he run away like the chaste Joseph and a large pot oK

freshly milked milk tumbled over.This misfortune changed in atwinkling

of an eye the maid inta a weeping pEÄtdfcBMagdalen.

But it does honor to Hitler that he changed

his mind in time»

All these years Hitler lived in Vienna in deepest misery
knew of *^*

Bacly fed he hardly ÄÄÄ/any needs.Constrained by poverty he had to renounce

the possession of women.Also having a queer ideal opinion about love he would

never have gone into frivolous Mqfiamorous adventures.
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Besides in his very defective clothes the tangled

hair falling way down over the dirty collar he was not the man any

girl tai woiild fall in love with. That ' s why this page of his life was

left blank and unwritten.He probably never knew more than a yearning,

If there Is any gosslp ,as I hear ,in this respect,it is sheer slander.

These very slanderers could iHÄKRreally learn from Hitler selfrestraint.

Now I must say something about Hitler 's

painting.I had mentioned it already that Hitler was more engaged in

debating than in work.I had my troubles with him.Often he was badly

ridiculed during these debates and he was complaining to me his

sorrows when I jkxKreturned home in the evening tired from peddling

around.Then I gave him the advice rather to do some more work» I wished

to rent a small private room because I hoped that his will to work

would be IwtgkJtKiuiÄincreased once he left this mass asyliim.

But the work done by Hitler linder these

circumstances in the mass asyliim was of very poor quality. Selling

was/ exceedingly difficult.l was never able to seil a picture in

the better Shops of the first district.In the subiirbs I was paid

3 to 5 Kronen a picture and even so I was gl ad to find a buyer.

Hitler often promised to become more

diligent.But hardly I was gone ,the same story started again.In

the morning Hitler wo^old not begin working before having read several

newspapers.If it happened that anybody came in with a different

newspaper,Hitler »s love for work disappeared at once and h* was not

to be found before having finished the paper.Meanwhile the Orders

I have brought in,were not carried out.
always

If I reproached him for it,he/used to

say:Look,an artist needs Inspiration. Once I told him to his greatest

dismay:What are you? an artistTYou are a hunger artist. Such work

as you do ,an artist never does but a dauber.

For a long time a had to
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much confidence in Hitler 's artistic education because he has told us

that he was a graduateÄ of an:j|Kacademy of art (akademischer Maler).
did

I myself kÄd not lEkHXjej&n±±iiHK£9 possessji the selfconfldence necessary

to do anything on my own.This dependency on him made me sick,As recently

as 1952 I learned in the Academy that Hitler has applied twice for

admittance but was refused.If I had known it then,I would have achieved

a lot more.
take up the

At that time Hitler was advised in the Academy to iifixa±e k±m-

jmifxkaxkKlliäingKiKÄliRiÄÄixpwBfRÄXlÄii career of a technician in the

building trade, But then he would have to stsirt as a mason ,but Hitler

was not fit for any regulär work^He never did any manual work.Such

assertions are unttueTiwx There are still some v/itnesses living amongst

US who can prove lt.

Hitler could never stand any criticism of his paintings,

Once he had painted a water colour :Sea»s surf with some rocks. He

handed it to me one morning saying:Take this to Ebeseder on the Üpernring,

Mr.Ebeseder XÄJust remarked:That » s nothing, absolutely nothing.

Often I went with him to the City Hall

Museum and showed him water colors which could serve him as a model.About

some of them which had m less artistic value he remarked:Look, they are not

better than mine.I answered him:You,you must not follow the worst

examples,you rather look at something by Richard Moser. Or eise I showed

him two interiors by Rudolf von Alt: The home of the oainter Kmerling

and an altar painting.They are hanging both on a pillar.I told:Look

at the easy manner of this painting and how heavy yours turns out.

^e wouldAtt listen to that. So I Said to him afterwards:I am just

telling you that so you progress and earn money.At last he realized

that

.

Hence you can imagine how difficult it was to work with him

an<^ get aiong.
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Hitler painted the Viennese views in the night aaylum

mostly patterned after pöstcarda.He used .lust very few natterns.They

are always the same motlves.Once I received an order for him to pjiiHt

make a paintlng of the Church in the Gumpendorferstrasse.KaKhHKH

Ä p±«ipostcard was k«xk«kaixa« not available anywhere so I urged him
to draw it after Nature.We went there early in the morning but Hitler
was unable to make the drawing.He used all sorts of excusestthat it

was to cold ,that his fingers were stiff.Today knowlng that he had no
academic background I am able to explain me his clumsiness.lt 's also
a characteristic of his water colors that there are very few figures
on them,

On/ÜTestrips one day I went to a snlall manufacturer of frames
m the Grosse Schiffgasse(little street in the Jewish Ghetto) .There
I made the acquaintance oÄ a dealer in antiques Siegfried Tausky.He
showed me a Silhouette on gilt glass and I asked me If I would Beable
to produce such an article.I said yes and he gave me a gilded glass
and asked me to work out a Silhouette of a lady on it.Tfeis work I did
myself.Thereupon Tausky gave me a larger glass plate and wished «e i«
that I should make on it a" Schubert evening cöncert" (Schubert abend)
with many figures.l didn't know at that time who Schubert was and
handed over the work to Hitler. I asked Hitler how he would draw .Schubert.
He fetched a postcard with a Schubert portralt for a model.

The next day I met Tausky once more.On this
occasion he gave me another plate to work on.Until night I worked steadily
and the next day l continued arduously.At last I was through and called
who had not »finished his plate yet.The next day I watched Hitler until
he had finished his work.I asked Hitler how much Charge for it. He
answered me:100 Kronen.As I made him reallze the imposslbility of such
a a tremendous clalm,he told me to ask as much as I could.I reached
an agreement with Tausky regarding the price and he paid me.But Tausky>^



28

was more pleased with my work than wlth Hitler »a which made me almost

speechless.He gave me steady work and offered me a fixed price for it.

I was very glad that he was satisfied and was in a peculiar mood.

Hitler in whose artistic abilities I believed

so strongly feil deep ,very deep in my esteem.A hard struggle went on

in my so\il that day.how would my next work t\xpn out?Will I be able

to satisfy?I was lacking selfconfidence.I still had in my mind Hitler 's

academic traiming/^here were doubts and doubts, On the other hand

Ä^MkfxÄlxiiÄXX I nurtured the hope to free myself of the surroundings

of misery and to get rid of a lazy man and for many days I was rmnning

the streets restlessly,

Afterwards I wor t^d for years ifch :ne dealer

iausky.IIiüler «iways wished to know the address of Tausky because while

working at the Schubert plate he conceived a new idea againthe hoped

by etching on gilded glass to find a new method to prevent counterfeiting

ofl banknotes.In this case I think Hitler was right,

Hitler no doubt noticed that XÄmthere

was somfething wrong with me.He asked me to submit to him a list of all my

customers which I refused making excuses and using as a pretext that I

had urgent errands to make,

At that time Hitler had finished a water color

depicting the Parliament in Vienna.He devoted more attention to this picture
better

than usually and hoped lik:ÄÄKfaxÄthus to be able to seil it in a^shop

in the City, As I was better dressed I was supposed to call on the Shops,

He accompanied me on these Visits, As usually so in this case. all attempts

were unsuccessful.I was not even asked the price ,people shrugged their

Shoulders as I offered it to them and one of them defined it as to poor

a Diece of work, Hitler exDected 'i lot of it,he was dicconsolate and I

could not find any more the kind words to encourage him.His negligence

caused a rift between us.
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And so he told me to seil the picture by

myself.For days I walked around but I got only very slight offers.

I feit sorry for Hitler ,he daubed at the picture for raore than eight

days.I still hoped to get more for it. But as Hitler had no more money

left,he urged me to seil it.At last I seid it to the maker of frames

Reiner(this Shop still exists today in the IX.district Porzellangasse)

at the OTice of 12 Kronen. Reiner gave me at once 6 Kronen, and the balance

I was to receive in a few days. The first 6 Kronen I handed over to Hitler
his

at once,this was bd^ share;the other half was mine.

The next I wanted to deliver something which

has been ordered a fortnight before.It was a birth place in Bohemia made

after a photibgraph^The woman who gave the order wanted to leave and to

take it home as a gift.I promised faithfully to deliver it in time,because

Hitler assured me that he would oertainly have the work ready,V\fhen I asked
again

him about the work ,he/told me ag story about a political debate. Again

he did not finish the work.Here I faced the woman as a liar and was very

excited ;I was upset by a justified anger and resentment about so

much laziness.

Hitler said that he needed mood for his artistic activities,

I called him a hunger artist and he Jironounced me a house servant without

knowledge,because I once told him that I was also a servant in Berlin,

I never shir.ked any kind of work, I tried a whole lot and told him

that I was not ashamed of any work. After these quarr eis I moved from

the night asylum ,looked for a private lodging and decided to work

independently.

When I was going to the carpenter Reiner to collect the

balance of the 6 Kronen, there was a gentleman in his shop asking

Reiner who I was, Reiner answered that I was the painter of the Par-

liament.ThereUDOn the gentleman asked me to call on him at his home

in Doebling.He was a bank director who gave me now a large order.
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Within a few days a delivered to him 5 water colors which won his

approval.He gave me an order for 70 water colors depicting Austrian

folks costumes.I feit extremely happy on my way home and figured out

th*e income of my prospective work^Quite a bit of money in sight for .

mell v/as in my best BUttaüiiimour.

In was on the late afternoon ,everything seemed

to me brighter and more beauttful, joyful],y I was looking into the

future.Then suddenl'y I met on the Favoritenplatz (today it is called

Suedtirolerplatz) the salesman of postcards Loeffler ,a Jew,who also

used to stop in the night asylum and who belonged to the circle

of Hitler 's acquaintanoes.I asked him whajr news there were in the

night asylum and he reproached me for having misapprppriated a

picture by Hitler. I was astonished and asked which picture it5 was.

He told me that Hitler claimed I had defrauded a water color portraying

the parliament.He doubted my words ,1 was aroused, an argument ensued

so that a policeraan walked up to us, Loeffler told the policeman the

cause of our clash and we were summoned to follow him to the

Commissariat of police.As I had no Identification papers I was

retained there»

I have previously mentioned that Hitler asked me for

a list of all oustomers of our pictures because he noticed it that

I tried to get rid of him for his laziness.I had refused to submit

that list.Now as I knew Hitler as an irascible person I was affraid

that he should find me anywhere I should live if he would lose his

shelter again because of his laziness and that he would become

a bürden and a hindrance to me.I hoped to escane this eventuality

by living some weeks temporarily under an assumed name.But this

turned out to be my disaster because at the police my living

unfier a false name became evident, (Living under a false name was

in Austria a criminal offense)

•
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But X 3t511 honed thnt Hil-Ter ^^'ould cloar hd hin error, Then the whole

affair woulc turn out sa^.i.'^factorily.I was takon to f:ho Police «onmissarjat

^rigittenmi whoro I was cönfronted with IIltlor.Fut ho-/ great was my

disap-oointmenttHitlor of \v!iOTn I thour^t so hlf2:hl y,whO'n ' helued ao

often^for v/hom no errsnd v;as to heavy for me, testified that I had

mlsanproDriated a ^vater color of his which was v/orth 50 krönen, ^-s I

obJBCted that I had given him his share viz^ö Kronen,he donled it.

He also denied t}i?^t aeg^^vo no tho order to seil the picture the best

I conld.T testiflAd that I haa sold the nictiiro to a dcaler in the

IX,distriot,ßrit k^ I had reason to be affraid that 1 v/ould lose *the

ordor,! didn't cl5.*^close tho natne of the draler '-"reiner and oI the

private cliont bank ciroctor .^eich in Vionn^^ XIXciistriot.lecausG if

the bank diroctor -^eich har foimd out that not I but so;ncbov3y eise

w as the t5ainter of the ojarliaaient^it ^/ould be very doubtfaT .vhether

I woald have b^en able to retain the ordorx for the Au-'^trian foTks

costumea.

XM^xotÄ^rx 3cH±ÄÄ At the trial JLxxa:» t7/o days

later T was already in better spirits.xnKnI v/as askod ap-r^n where
concealed

I had sold the nicture andlonco more XxxHaxi2tMjfiriitHXx:few-'r\i'x«5t±aÄR the

of the buyer
, . ,

narrie/for 'EiärJaaons oroviously mentioned.My Drisonmates bau alreaay
sentenced

told me that I would yuLXn hemn ^sn^xmixA in any case for haning 1 ived

under a false n^.-^o.^'hus I did not take any oarticular oalns in my

defense.

'^erliaos I oojIö have indiciateü that Hi^Aev was njt at all able
no u

to paint a v;a'.er color which \'^^s v.'-^rth 50 Kronen, I do'^know whether

Hitler '3 testiinony v/ould not have beon anattered i^tnedi stely.vbe only

desire I had^vv^a to .p;et out of it as soon as Dossible, « hao vorv

little confidence in .lustice in any ease,^ ^'^^ ^ ^^^^ ^^^^^'^ ^^^

assumed a falno n'^e,thus all aDpoarances wore a<3:alinst me,! had the

certainty that I would be sentenced and thercfore it all niadc no
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difference to me. Hitler persisted in his false accusation.As the payment

and all other conditions have been prearranged only orally, I was unable

to furnish sufficiant coiinterproves and I was sentenced to a shorti

term imprlsonment, After the sentence has been passed I called to Hitler:

Who knows sckÄXHwhen and where we will see each other again to make

a settlement:But I was reprimanded by the judge and threatened with

a further punishment,

Pew days later I was set at liberty.My first
picture

errand led me to the/fraine maker ^einer.The bank director Reiner
the Order ed water co1 or s

,

had already asked whether I had delivered/l worked^fröm'early morning

tili late at night, I knew neither Sunday nor holiday.

One day I was in a coffeehouse in the

Wallensteinstrasse where I met an Italian who had also lived in the

night asylum.As soon as he noticed me ,he recognized me immediately,

XÄiXHX
ÄKiixtkÄxwafeRxxKal:aKxtRx0ÄÄsifxtsx|5R3^>d5h»x2f»nl5:5^H«;><fm«t^

iäÄyxHÄXia^WÄyxhHm«xxKJäx^ÄSx|5K«xsntxwh^KxHi tX»2tx^ö«)^/ÄJiE^

XÄxinÄ±xfeaiixik&txixjüiÄMkÄxiä«n8une«xHit]t«2fx^ÄKxHÄV$ftgXiÄÄ5J»xsx^^^

iexkiiaiaMy^ very much blamed on «yx^ggü^q^my account
He told me that Hitler was mKdmxmim:^ x»»K55Ä3KÄÄ/in the night asylum

g^eat
*

longing
that he was kxjijq^ in/need and that he probably was XÄÄktÄ^XÄ^x

for another oartner to help him.Here and there he received some

money probably the alraady mentloned government pension,

The Italian asked me why I had not called

him as a witness.He indicated that he was sitting beside us wk«H

ÄttiÄKand heard that Hitler urged me to seil the water color in Order

to pay the rent.He also met me the next day on my way home and was

present when Hitler took from me the 6 Kronen. He insisted the.t I

denounce Hitler for having made a false testimony.But I did not follow

this requeat.^^üveril years have passed since.I discarded entirely fr om
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ab out

whom I was in contact now ,learned/this affair. The Dassion for revenge

did not dissipate the fear of gossip.

The painting denicting the Parli'ment

still exists.I t is one of Adolf Hitler 's better works, Because most

of them are shoddy trash done with very little love for work.l could

.prove today what I was paid at that time.The v/idow of the late bank

director Reich could approximately siy \/hat her hu^band could have

paid for.Moreover any expert could now testify whether this water

color could have been appraised at that time by a dealer at 50 Kronen.

Thus Hitler 's testimony has been sufficiently disproved.

I am very well known to alnost all dealers
Through

in art objects and antiques in Vienna//27 years kx of hard wörk kxxÄ

I have build up my reputation so that this publication could not do

me any more of harm^I Hitler were compelled to earn his bread today

in arts and crafts ,1 doubt whether his renown woujd rival with mine

at the dealers in Vienna,

The last time I met Adolf Hitler in 1913 ön
the

the W^iedner Haupt Strasse. He had iust sold sorae objects to/artshop

Jacob Altenberg. This was in öiHxisÄPtfckxÄf August .A Short time later

I left for Gablonz in Bohemia to relatives and I returned to Vienna

only in 1918.0ften I talked with my friends aifand acquaintances about

my having met a nainter by the name of Hitler. A name like many others,

nobody knew of.

Through a newspaper article I learned later that^^ a certain

Adolf was founding a party in Muni ch.I visited Mr. Altenberg and I recog-

nized him later in the illustrated papers.3ince I was never politically
on me

interested ,this discovery made no impression/v/hatsoever ,äm

/

There are many untrue rumor s about
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Hitler »3 past in circulation.Thi s story goes generally that he was
pretend to

a paper hanger.Other people/know something about his being an architect

(Hauszeichner) «All this is incorrect .l/Vhat I have related here is Eitleres

own story about his youth and my completely unadorned exneriences with

him.

also emphasize that there are more such people living who can

confirm all my Statements, Hitler discovered his love of the xjlslx

worker when he needed the votes of the masses,\Vhether this love is

genuine and how deep it is,I do not know. Griticism of this kind is

not the aim of these lines.
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my >nlnd this vilen^as of Hitl<^r»s ,1 wp.s PPharned lest the -oeODle with
ab out

whom I was in contact nov/ ^learned/thTg affair. The passion for i-evenge

dld not di33ipato the fear of ^'^ossip.

still exist3.I t is one of Adolf Hitler »3 bettcr i7ork5?, i^ocause most

of thOTr are shoddy trash don^ with very lit'le lovo for v/orV.I coiild

prove tüday wliat I was paid at that time.The "vidow of the late bank

dirfjctor Reich co-ld aDproxiniat^-^ly say wbat her huaband conld have

paid for.i.iorr^ov^j^ ar^/ exnrBpt ^m;u1q nov- -^estify whether tliis v^rator

color coulG have been a-)prsised at that time by a doaler at 50 Kronen.

Thus ITi.tler's tef^timony has boeri oufficiontly difiprov^.-a.

T nn Vf)i*y well frno.-m to alrriost all doalers
'^rou.rh

in art oblect'S ?ind rmtiques in 'nenna,/P.7 ynars kH of hara irorV l«Ka

I have build lap my roDutation so that this nublicatlon could not do

rae any more of harm.I Hitler were cornpelled to oarn his broac today

in art 9 and crafts ,1 doubt irhether his renoY/n woujd riv^^l '"ith ^ine

at the ca^ale^s in Vienna,

•^e last time T -^.et -Adolf Hitler in 1915 An
the

the Viednor liauT^tr^trasRe.He had 1u55t sold some ob^Gctf? ^o/Wtshop

Jacob Altonberg. This \va?5 in thHxwsii*:^::^! August .A Short time later

I l«ft for Gablonz in Uohonia to relatives and t returneü to Vienna

only in 191^>.üften t talked T;i+-b rr.^r friends »fand acquaint^nces about

ny havinff met a -^aintor by the narne o^' '-itler.A name llke many others,

nobody Imev/ of.

niroup^ a ncwsnaner ar^icle T learned lator that'^ a certnin

Adolf was foimding a oarty in Muni oh.I visited Hr. AT tenberi?; nnci I reoog-

nized him later in the illustrated papors.ninco I .vas nGVf>v noliticnlly
onme

interested ,this discovery ^ade no i>nnre s si ori/v/hat soever

.

äk

There ai*o many untrue rumor s about
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Hitlor»3 paat in cironlqtion.Tlii^ story goes generally that he was
pretend to

a Daoer han^Bi- .Other T.ooole/vnow somebhing about hls being an .irchitect

(Hauszeichner). All thl^^ is incorreot.'.vhat I have rolrited here is rritler'8

own Story about his youth and my coiaoletoly unac.orneci exDoriences with

hini,

I RÄÄal3o emphasize that there are more such pooDle livins; ^vilo can

confirm all my staternont 3. Hitler di^covoreu hii' love oi" the kiäxä

worker ^vhon ho noodec the votes of thp mci3t^G3.\;hother this love Is

genuine and how dof^n i t ln,I do not know. Criticism uf this kind is

not the ölm of those lines.
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Landesgericht f. Z. R. S. Wien,
1., Museumstraße 12 (Justizpalast)

^« tj!a Eü!8aiieii aß die Hb... ...tß -^m u»

leiisUe Mlitsiii nznetiefL ^ . , , , ^ ,
**^

Bei allen hintjaben ist nachstehende

LJ ^ ^ "^ üeschaftszahl anzui^eben.

Geschäftszahl :A.??_®^Z2^__

Bewilligung des Armeiirechtes und Bestellung eines Arnienverti eters.

Klagende Partei ßeinhold Hanisch, Radierer, ifÜen, XX»,

ifmllensteinstr.3ö/7,

vertreten durch •••

Beklagte Partei Ij Konrad Heiden, Schriftsteller, ot.Oloud,
bei fpris, i'rankreioh,

2*) Dr.Kallir-Hirenstein, Kundsthändler, Jien,

!•, iiiahlerg.

vertreten durch

wegen Schadenersatz S 340Q(6.-

Die klagende Partei "beabsichtigt

I. in dieser Rechtsache hei dem gefertigten

die Klage anzubringen.

Gerichte

X2:(XfSfi^i:x^ir^(}P§{^iC|c^lS$s^g{^

xxxx

»<:«»«'<»«»

.t/s;<8 :<»:«»,. icxxsciix.

ParteiZu i.xxxXÄfflc Der klagenden

wurde bereits das Armenrecht bewilligt. Zur vorläufig unentgeltlichen
Wahrung ihrer Rechte wird vom Ausschusse der im folgenden bezeichneten
Rechtsanwaltskammer ^ m a /1a /fP ^

Herr Dr. ^. ^ -^

Rechtsanwalt in/P^^X' bestellt

.

Die arme Partei hat sich mit letzterem und dem zum Armenvertreter be-
st eilt enRe cht sanwalt unverzüglich inVerbindung zu setzen und ihm alle ihre
Rechtsangelegenheit betreffenden Schriftstücke zur Verfügung zu stellen.

a) Die arme Partei hat beantragt, daß dem zum Armenvertreter bestellten
Rechtsanwalt das Urteil zugestellt und die Berufung von ihm verfaßt werde .

b) Die Berufung wurde zu gerichtlichem Protokoll aufgenommen.

\

n

ZPForm. Nr 4 (Bewilligttn'^ des Arnienrechtes und Bestellunor eines Armenvertreters, ^§ 64 bis 66 ZPO., § 90 GOQ.)

i



An den Ausschuß der Rechtsanwaltska-nmer

Wien.m.

Das gefertigteGericht ersucht, denNamen des bestellten HerrnRechts-

anwaltes in alle Ausfertigungen des vorstehenden Beschlusses einzu-

setzen und sie im Sinne der Zustellungsverfügung abzusenden.

Landesgerieht für ZflS. tuen, !•, Justizptilast,

xVbt.ö, am 13. Oktober 1936.

z.T.

B. zu I. in dreifacher

„ „ II. in vierfacher dreifacher

Ausfertiguns: an den Ausschuß der Rechtsanwaltskammer in

mit üesuchsbeilagen und einem für den zu bestellenden

Rechtsanwalt bestimmten

je einen mit der Anschrift der armen Partei und des Prozeß-

gerichtes

zu II des Berufungsgerichtes

versehenen offenen Briefumschlage. Die Briefumschläge haben

die amtliche Bezeichnung des Gerichtes und die amtliche Be-
nennung der Rechtsanwaltskammer sowie den Aufdruck

Jahresgebühr" zu enthalten.
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Landesgericht f. Z. R. S. W i e n, M r'is ^l^:i tu k .. ...-.m^'-

L, Museumstraße 12 (Justizpalast) .;v'-
'

'llls Mäm mm^^;;:^ ll:Set"^"''

As Vy^3
Geschäftszahl : 5 So b

Bewillisrims: des Armenrechtes und Bestellung eines Arnienvertreters.

Klagende Partei Höinhold ilnnioch, Amiiev^T^ ^Uen, XX^^

Nfill^f^nsteinst r« 3u/7

,

vertreten durch •««

Beklagte Partei

vertreten durch

l.) Konrnd lieioon, -chrift stellar, it.Oloud,

bei i:'i*^ri3, ^rBalirf^iüh,

Z.) iTtKallirwuiren'3tein, iUmdt^thändl^^r, den,

wegen

Die klafcftxide

>40C^.-

Partei beabsichtigt

I. in dieser Rechtsache bei dem £<?f<=*rtif t^^n

die Klage anzubringen.

Gerichte

xücnt

kla^enoen Partei

wurde bereits das Armenrecht bewilligt. Zur vorläufig unentgeltlichen
Wahrung ihrer Rechte wird vom Ausschusse der im folgenden bezeichneten
Rechtsanwaltskamner ^^. , /fr f

Herr Dr. _ü^ ^

estellt

.

Rechtsanwalt in ^'^/MmJ Tu
*feiJxx^il!äÄ?iA^1^^3«:S der Beru^ihif^sc.

jdtüilXJtXib:

Die arme Partei hat sich mit letzterem und dem zum Armenvertreter be-

st eilt enRe cht sanwalt unverzüglich inVerbindung zu setzen und ihm alle ihre
Rechtsangelegenheit betreffenden Schriftstücke zur Verfügung zu stellen.

a) Die arme Partei hat beantra.:,^t , daß dem zum Armenvertreter bestellten
Rechtsanwalt das Urteil zugestellt und die Berufung von ihm verfaßt werde.

b) Die Berufung wurde zu gerichtlichem Protokoll aufgenommen.

ZPForm. Nr 4 (Bewilligung^ des Armenrecliles und Bestelluncr eines Armenvertreters, §§ 64 bis 66 ZPO., § 90 GOQ.)

\



An den Ausschuß der Rechtsanwaltskanmer

in tf i © n •

Das gefertigteGericht ersucht, denNamen des bestellten HerrnRechts

anwaltes in alle Ausfertigungen des vorstehenden Beschlusses einzu-

setzen und sie im Sinne der Zustellungsverfügung abzusenden.

iendesg^rloht für ZüS^üien, 1»| Justiapfdnsti

Abt.ö, am 13.üklob-r 1S36^

Ütx i.

Z.T.

B. zu I. in dreifacher

„ „ II. in vierfacher dreifacher

Ausfertigung an den Ausschuß der Rechtsanwaltskammer in

mit üesuchsbeilagen und einem für den zu bestellenden

Rechtsanwalt bestimmten

je einen mit der Anschrift der armen Partei und des Prozeß-

gerichtes

zu II des Berufungsgerichtes

versehenen offenen Briefumschlage. Die Briefumschläge haben

die amtliche Bezeichnung des Gerichtes und die amtliche Be-
nennung der Rechtsanwaltskammer sowie den Aufdruck

„Jahresgebühr" zu enthalten. «,

I
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Mr. Dr« Max H 1 e s e r
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NEUE GALERIE
DB. OTTO KALLIR-NIHENSTBIN

WIEN, 27.#.Xf.ly.*?.9i!.
I, ORÜN^NOEROASSS 1

TBXtSPUON R-80*l-«8

Hexm Dr^Maz Rleser
Wien I^Goldsclmiedg^ö;

Sehr verehrter Herr Doktor !

V

Der Ordnung halte r wiederhole ich Ihnen nochmals

"onser gestern gehabtes Telephongespräch schriftlich: ich habe Ihrem

V/unsche entsprechend, "um Ihnen "unnötige Schwierigkeiten zu ersparen, das

Manuskript des Hanischbuches in der endgültigen Passung in Schreibmaschi-

nenabschrift und ein Exemplar der neuen Ausgabe des Heidonbuohes geliehen^

-

Die nötigen Feststellungen können Sie zwar an Hand dieser beiden Unterlagen

machen, doch würde ich Ihnen empfehlen, auch die erste Auflage des Heiden-

buches he ranzuziehen,um die Abweichungen, die durch Verwendung des Manaskrlp-

tes entstanden sind, fest stellen zu können» Sie haben mir zugesagt,mir |

das Manuskript und das Buch bis Ende der Woche zuiückzustellen, wobei ich ^

Sie besonders ersuchte, das ^uch nicht fest aufzubiegen imd überhaupt nur

I

1

m

sehr vorsichtig zu behandeln, da ich es bei einer Buchhandlung entlehnt

habe und zuiückgeben muss*
i

In vorztiglieber Hochachtung

//fe /a;.
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Aktennotiz vom 21.1,1956. betreffend tclef .Ocnferenz :Kit
Dr. Ilallir,

Herr Dr. I allir sagt, er sei über das Vorgehen des Ilcnred nBA--

äien empör l und v;ollte sogar dem llanisoh helfen, damit er ge-

gen den Heiden vorgehe. ^r,i-allir ,habe alle Unterlagen, insb.

die Brcsohüre, eiters besitze er den Vertrag, wcdaroh ihia

Hanisch alle -^^eohte n der Broschüre um S. 2fi0 verkauft habe

so dass eigentlich Hanisoh gar keine .juristische ..ögliohkeit

habe i^egen Heiden vorzugehen, vielmehr :üusste er, Ilallir,

seine Rechte erst an Hanisch rückz edier enjäb{:,da:nit dieser

etv/as unternehiiie. Geschädigt sei eigentlich er, I::allir, er

wolle aber aus politischen Gründen .dt einer so..chen Hlag:e

nicht vorgehen. Im Uebrigen habe Hanisch in seiner ,IIa2ilirs

Abv^esenheit , unzählige LIale MxJCKinit Haiden gesprochen und

ihm alle; erzählt. Hr kallir,habe iederhoit Briefe: an Taiden

geschrieben , in eichen er Haiden auf das Hngehorigc seines

Vorgehens auf:i.erksam gerac.cht habe und Geldentschädigurg

für Hanisch verlangt habe, :ianisoh sei vor einigen ia;-en

bei ihm ge esen und habe von Heiden S. ICOC- verlc..ngt.

Er ,i:allir. glaube, es sei am besten nach Paris einen Brie f

an Heiden zu schreiben und ihm miu I^/lage zudrohen, r erde

es da>iu nicht kommen lassen.

Br Kallir hche kein Verpflichtung übernoi.imen,

dass die Brosoht.re erscheine , vielmehr sei ausdr.-okiich die

IJüglichkeiü vorbehalten, d.ss sie nicht erscheine. In diesem

.-alle bleibe es eben bei den : .SöO.ydie hanisoh schon be.'.ommen

habe, damit sei die BroschBre schon bezahlt.

Nachdem er. Ballir, nun-ehr,höre ,dass Har.isch

auch sese:. ihn, I'allir, der ihn steLs aus ..itleid unterstützt

habe, vorgehen 'Olle, so sei das unerhört und be eise, d-r.ss

auch Ha^.isch^nicht anstandig sei. ..r sei auch iederhoit poli-

•"^ jj^ar \egen verschiedener Belikte, ver^-en



A^
Unterscalagung, letztlich auch egen .lehlerei. Sie hätten dies,

(
er ,Zallir und llaiden) erfahren anlässlioh der be.bsichtigten

Herausgabe der Broschüre, .'achder. er, ' allir. höre, dass Ilalisoh
auch ihn, Kallir, klagen ;voUe, ,.erde er den Hanisvh, nicht
Unterst: tzen und auCa .:eine Unterlagen .ehr .ur /erf.gung stellen
Hanisch solle machen ..as er rolle. Lr ,Zallir erde sich noch
früher mit seinem An a.te beraten und mir in ^wei Tagen ..uskunft
geben.er glaube, er .erde :air nichts .ehr .ur Verfügung stellen.
Er wolle eine Konferenz zn dritt veranstalten ,bei der aber
auch Hanisch dabei sein m:.sse

. damit er erklären könne xund
solle

, viie der Sachverhalt sei.

Ich
( Dr. Rieser) sagte, er möge mir Bescheid geben,

Ob er mir die Unterlagen zur .erfügmig stellen olle. Ich habe'
keine Veranlassung Konferenzen zu dritt zu veranstalten

, auch
sei ich nicht bereit ..u Ih^-n ,lallir

. .u geaen .ua dort,' in
einer kurzen Unterredung in die Unterlagen einzusehen, eil
dazu die Zeit .aua reichen ürde . er solle mir g^^: n Bestä-
tig,mg die Unterlagen ausleihen oder zur '/erfugung zu stellen,
bzw. die Einsicht eriaöglichen.

Dr. lallir fragte mich im Laufe des Gespräches
, ob uir

bekannt sei, dass Hanisch in einer in der J.Sl.R. erschie-

nene n Broschüre das Thema
, das er in seiner den Gegenstand

des Streites bildenden "rosohüre .behandelt habe, der unter-

schied bestehe in Pinessen. Ilallir •ollte dadurch zu verstehen
geben

,
dass eigentlich gegen Halden nicht viel zu machen sei,

v;eil das -as er in seintm Buche schrieb, soacn früher, von Ha-

nisch gedruckt erschien und er, llaiden .dr.her dieses Druck-

werk benützen konnte ohne das neue Hanisch sehe -.anusi:ript

ausbeuten zu müssen. ..uch habe ihn Zallir sein fKullirs)

Anwalt gesagt, es sei gegen de Heiden nichts zu machen
, niohts-

desto-, ei.iger rollte er Kallir aus , itleid dem Hanisch bei Heiden

frenommen er
etwas durchsetzen. Und schliesslich koo,



3.
Ilanlsch

,
..berhaupt ohne seine Zustimrnungf^ scillcet lalllra)

nichts gegen ::eiden imternehrnen, denn er. rallir sei Reohts-
besitzer der Broschüre, alsc nur er

, Zallir Lunnte et.as
gegen Heiden tun, er olle es .ber nicht.

Dr. Tallir erklärte eiter , er Lieine,

dass heiden nit Hüoksichu auf seinen Jamen bereit sein -erde,

die Sache ausaugleiohen , er habe ihm lallir, auf einen seiner

Kallirs) Briefe ervddert, er Heiden erde vom ussichtlioh

im Dezember dieses Jahres in 'ien sein und di Sache ordnon

Heiden muss daran gelegen sein, Jlallirs oh laeinung sich -^u

erhalten, da er ihm ( lallir dem Heideu ; vie.e Beziehungen

in ':ien verschafft hebe, uch den Zuiritu zum Bundeskanzler

Dr. Sohuschnig. Im .Vorigen undere er, lallir sie i, dase Heiden

alles das eingesteckt habe , -as er, Zallir ,ihn dam Heiden

in dieser Sache sehen geschrieben habe, so empörend sei Ileidens

Vorgehen. Ilaeiden hat ihm , Zallir, gesagt, bez- . mit ihm ver-

einbart, dass die i^rosQhüre dem Eurppaverlag in Zürich angeboten

werden müsse )^dies sei auch geschehen, mittler- eile habe abe r

Heiden im 2]uropaverlag sein Buch erscheinen lassen, ind em

der Brcsjhüreninhalt verarbeitet ist, so de; ss die ublikation

der Broschüre nicht mehr in l'^rage kommt, .Ir lallir h^.be auch

die Broschüre ins iinglische übersetzen 1 ssen , aber es sei

eine ubliktition letzt unniüglioh q^qt). des Vorgehens de 'leiden,

Aktennotiz vom 22, Oktober 1936,

Herr Dr, Zallir führte mit iuir eine mehr als 3/4 st'Indige

telef . Unterredung
, in der er erklärte , er erde aem Hanisch

in keiner '-'eise entgegenkommen, nachdem er dieses Material da-

*zu verwenden rolle, u:a sich ^^^^n ihn Zallir irgendein Frozess-

material zu verschaffen,- iewohl er vollkommen dem Vorgehen des

Haiden fernstehe, er sei aber bereit gegen Bestätigung das Ma-

nuskript des Zianisoh und ein Mää Exemplar des leidensohen Bu-
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offnen darait icli das Ausmess des -ün-

ohes aur Verfügung zu stellen, aa.ai^

•^ .-,. -iezu wäre aber nooh die erste uflage des

ariffs uoerprufe. .aezu wc.ic o.

. .11- der influss des Manischsohen Ilanuskrip.

Buches au lesen, damit der -.miiuos

- ^„^-,pi- verde Die Prüfung erde
^ j<» -r-p-itP Auflaee ^.oerpralt ^ erae.

tes auf die <3' eiT;e ..aixcig ^

. V, i.r.-i.r sein eil die Denüta-jng des ^ia-

zeitraubend znd schwierig sein,
„,/^^oh

. ^,o^o>.t Prfülrte , dass über des ganze ^ucn

nischmanusicriptes derart erfoigiie ,

• ^
- .terial und Stationen aus dem Hanischmanu-

verstreut, sich .aterial und

3icri.t befinden . Z.ar habe -leiden nacn de:n .ertra.e

Ilanisch und I'-allir das Recht, daax Hanischmanuskript zuaitieren.

aanito*^"
"

'

^^ . , ^ip«,.« Pecht Baihst-
„•^1- riQ<3<:! ilexde; dieses nev^uu *.—

dies -var aber nur so gemeint ,
dass ..eiae

. w.«.hp-,nen des Hanisohbrosohu

verständlich erst nach voraerigera .rs.uexnen

V, ^.. verde Im üebrigen müsse auch der mropaverlag das

re haben Vrerae. x.^ ^^^ i^

nanischn.anasl.ript nooh haben, v-exl seinerzeit

. -^,.oT-Vnpre B-esohiclct habe, damit

„anuskript dem Heiden nach vorarloerg ges

Heiden es persönlich de. .uropaveria. .ber.ebe. -o

1
•

v,. hat ihn so Chi Heiden mitgeteilt,

Kallir, sica erinnern ko ne
,
hat i.in

,o ri^t dem Verlaee -hergab, als auch

dass er das IIani8Chmanus--ript dem ve „

, .''y+i...„t 'T e aube zrar nicht

der V erlag selber die Uebernah.ae oestatigt.^r g.-a

•nen rfol^-' .'ürde sich aber rait Rücksicht auf das Vorge-

an einen -.rioio. '^"•^
,» ~<,n-

^ ^•H-Tßcs teeren ihn unu den vertc-g

hen Ileidens freuen, • enn :aan et.as ge^en

ausrichten vürde.

Der vorerwähnte Vertrag z ischen ih:a i allir und

Ilanisch sei in drei ..usfertigungen gemacht orden, von denen

kallir, Hanisoh -o^d Heiden Je eine erhielten. lanisch sei auch

.eines egs so naiv, er müsse ein Exeavplar des Vertrages haben.

er es bestreite, so nur deswegen ,
eil er ge- öhnlich Sa-

die ih:. -aarnngenehn: oder unbeaue.a sind, nicht zu besitzen
\]Q'C^

chen,

erkläre

.



)

i

Aktennotiz vom 24.X. 1936 betreff, telef. Rückepraohe

mit Dr. Kallir :

Dr. Zailir meint, ich uöchte ian am llontag -egen der üeberlassimg

des Buches u. des Llanuslcriptes anrufen, er sei aber bereit aiir

ev. privat Einblick in andere Sohriftötüoke zu gewähren ,in das

ganae Material aber erst dann ,v^^enn Hanisoh erklärt, dass ihn
,

Kallir aus dem Spiel lasse. £r habe ein reines G-eY:issen in der Sache

und habe keinen Grund etvas zu verheimlichen. Uebrigens teile er

mir privat mit, dass er bereits an Heiden geschrieben habe, dass

ein Prozess im Anzug sei mnd dass er ,Kallir ihn, Heiden für alle

Folgen verantwortlich mache , die für ihn Zallir aus diesem Orunde

entstehen könnten.

^ktennoUz vom 2.. X. 19:36 betr. telef. ^ücksora-cne mit jr. Xallir.

Dr. Zallir erklärt, er werde mir Heute das Buch und die -roschLlre

für eine oche überlassen, er habe in der Broschüre eine handschrift^
liehe Bemerkung von Hanisch vom 30. III. 1936 befanden <ui^ c^^t c^ >i,ergibt, dass lanisch mit dieser Passungi difaSfSuS'seJLs anu^^
skriptes und ergänzender .-itteiiungen in mündlicher ?orm An i^onr d

Heiden entstanden ist, einverstanden sei. Hieraus ergibt sicH auch,
Hanisch habe ohne sein e ,rallirs ..itwirkung und Beisein

, aus freien
Stücken dem Heiden Liitteilungen ^emdcht. DA. Zallir erklärt über
mein Befr.^gen, er besitze ebenf.llß di. handschriftliche Passung des

Hanischschen ...anuskriptes , sie sei aber auf losen Blättern und

schwer leserlich.

Aktennotiz vom 31. a. 1936 betr. telef. Rücksprache mit Br. Zallir

loh haoe aus , sagt pr. ^allir den i^iindruck, u. zwar nach dem ganzen

Vorgehen des Heiden, dass er deij Hanisch einfach hineinlegen v;ollte.

Doch kann ich nichts dafür. Ich stehe dem vollst iindi^^ fern und vürde

mich sogar eine;: Vorgehen qq^qti ihn anschiicssen , zumal ich insb.

wegen Anfertigung ei er engl. Hebersetzung ,die ^ber Btreiben Heidens

erfolgte ,v;eiters, da ich doch Hanisch Geld für die 'roschu e gab,
materiell geschädigt bin. Ich wurde Ihnene auch Binbliok in alle

Unterlagen ge-ähre , -enn Hanisch :.ich aber klagen -ill, so Banr jvjH

s dienen Ji^nn , r oz e5 sma t e r i t/



gegen mioh 2U liefern. Vielleiolit liegt meinerseits irgend ein foruelle

Yersäuiiinis vernein formeller Fehler ."'enn Sie sich schon bishor von

meiner Unschuld überzeug*, halten, so välrde ich mich dem Prozess an-

sohliessen.

Ich erwiderte darauf, v enn es richtig sei, dass er djr Hand-

lungsweise von Heiden fernstehe, so brauche er nicht zu befürchten,

dass ich irgendein ihm ungllnstiges ...aterial ,
das ich bei ihm vorfand,

rerde benutzen liön en, andrerseits handle es sich meistens um Urkun-

zu deren Vorlage bez^;/. Herausgabe er verpflichte i nd verhalten -er-

den kann. Dies betr. insb . den Vertrag mit Hanisch, der kein .-.xemplar

zu besitzen erkläre und z^-ar trotz ^-iederholter Urgenzen hät;te er

von I)r. ::-allir keines erlangen können. Dies sei absolut anrichtig,

erklärt hierauf r. Ilallir, er habe sc ein ^empl^r dem Hanisch gege-

ben und hätte ihm vor drei oohen, als er ihn noch nicht^als roaess-
Ö44*.iw ^ t^ - ' .

( t\ V ' :C- '--'^^ '<-' ' ::i^^^^J...dJ f^li^^^U ^"^{^AJii ^C^^^ wi^i^^<^Jüt

gegner betrachtet nahe ,
ohne weiteres eine Abschrifo Au^ReZ^-^'\(f^P^^ ,

so seiVas die handgeschriebenen Unterlagen der Hanischbroschure

die Broschüre unzusammenhängend auf losen Zettein geschrieben ge esen,

man habe diese ^ettel nach ..lassgabe der Uebertragung in ..aschinschrift

wegge orfen, er --erde ;;brigens nachsehen lassen, am ehesten dürften

grade diej anigen Bruchstücke in ^landschrift vorhanden sein, die nicht

übertragen v.Tirden, bez'-:. in der Brosch.xe keinen :-latz fanden, -eil

er sov'ohl auch als leiden diese . .itteilungen über irgena eiche Stem-

pelfälschungen u.s.w. f r unglaubwürdig hielten und deren "ublikation

ohne einen ^rozess ^z^n Beleidigung eines Staatsoberhauptes hervor-

zurufen, nicht für möglich hielten, ^r habe auch getrisse ::reifel in

die Glaub- ärdigkeit der Hanlschsohen ngaben, seitdem letzterer

:xk;c als eine ^rbeit

>N

ihn atif z\^;ei Bilder aufmerksam m^.chte,

von Adolf Hitler, die beiden Bilder v.urden dann nach Berlin gesandt

und sind dem Reichskanzler vorgelegen, der sie :1s Fälschung bezeich-

nete. Hanisch selber müsse also der Verfertiger dieser Bilder geesen

sein..-( Ich erinnerte mich bei diesem Anlass an eine Erzählung Ha-

nische, der mir erzählte , er habe dem i)r. Kallir ein Bild von Hit-

j.^r , das sich bei einem Häijdler befand ^^ -hraft gemacht, derse^^



habe es ujh 1008^ erstanden, dann mit „iatzen nach Deutsoliland weiter-

verkauft und ihra hanisch l^einerlei Provision gegeben, vas kein sohü

ner Schritt gev/esen sei. ..s seien Leute aus Deutschland da ge esen,

die dann für das Bild 500 S. geboten haben. )

Er Eallir, könne sich das Vorgehen -i.*es Europaver-

lages nur so erklären, dass dieser sich das loncrar an Ilanisch

ersparen wollte.

Gonf. mit Dr llirenstein vom IS.aLIOSö:

Dr llirenstein erklärt, er sei bereit mir die Ilorresporidenz

mit Europaverlag zu zeigen, ich raöchte ihm aber die Brieefe

des -.uropaverlages bezw. ileidens zeigen, vozu ich mich bereit

erklärte.

s-/ onf. iiiit dr . irenstein vom :.l.. .1.1936

Dr. irenstein erklärt, er sei eventuell bereit m:\ zu ver-

meiden , dass er in ei en Ilitlerprozess verv;ickelt werde, -as

ihm unlieb sei, auf die Verlagsrecnte zu verzichten und die be-

reits für UeberSetzung und :ianisohhonorar verausgabten 9C0.-S

zu verlieren, an habe ihm aus :..ondon seitens eines :::eitungs-

konsortium in London 1^0£ für rublikatiorxxxBditx geboten, -as

doch schon mehr war , als der ^urcpaverlag bot. Die ^-ublikation

im jluropaverlag sollte mit Dildern erfolgen und z ar mit "ho-

to.^rafien der Ilitlerbilder , die Ilanisch beis bellte. Diese

Bilder habe Ilanisch ihm Dr. llirensteiD verkauft. :r r. iren-

stein sollte von den 15;. Ladenpreis, die den Anteil [anisch bil-

deten, 2.' und Heiden 3/ erhalten. hierauf halte ich ihm vor,

dass leiden behauptet, nur 2/ versprochen eulialten zu haben.

Aus dem Brief echsel IIallir--^uropaverlag rgibt sich, dass seit

April Verhandlungen im Gange varen, dass Dr. Cpreoht am lllai

nach ien fuhr und am E ..al mündliche Verhandlungen lit Dr.

Ilallir führte, dass das -^anuskript Ilanisch seit ..pril in Zürich

war, dass Jr. -allir die Vorschläge Oprecht mit geringen -odi

fikationen annahm. Sie lautetten, dass eine bebilderte -ublikation

i
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C h a -*.,

Z ^
Kerrn Hc chtsanv/a It Dr.
llaz iec

•

. 1 e n I

6Golc.S(3hniedgasse

EUROPA VERLAG A. G. ZÜRICH

Zürich
, den 4. Hovember 1936

Dr.0/-7i.

Sehr s^ehrter Herr Dr. Rieser,

v/ir danken Ihnen für Ihre Zuschrift vom g^Novc-m-
ber und bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, d
V7ir nicht der ..uf'fassung sind, dass Herr Konrad
Heiden als Verfasser der Kit 1er - Biorraphie :;3,^en
der Benützung von Mitteiluix^^en des Herrn" Hanisch
sich rechtlich verganGien hat. Insbesondere müssen
^vir irgendeine Haftung unsererseits ablehnen.

Ich habe im Mai dieses Jahres dem Inhaber der Rech-
te des Buches von Reinhold Hanisch , Herrn Dr. Otto
Kallir- Nierenstein ein Angebot wegen der Inverlag-
nahne der Memoiren von Hanisch c-emacht. Leider hat
Herr Dr. Kallir- Nierenstein dasselbe nicht angenom-
men. Er konnte sich nicht dazu entschliessen, unseren
Vorschlag anzunehmen, weil v/ir die ..'eltrechte mit der
deutschen Ausgabe erwerben wollten, und er die wich-
tigsten von diesen, di .. amerikanischen und englischen,
nicht verkaufen wollte. Andererseits konnten wir uns
spü.ter nicht dazu entschliessen, den abgeänderten Vor-
schlag von Herrn Dr. Kallir- Nierenstein anzunetiraen.

Von Herrn Konrad Heiden wurde uns im Frühjahr dieses
Jaiires das Manuskript des Herrn Hanisch überreicht
mit der Mitteilung, dass es ihm gelungen sei, für uns
für den Europa- Verlag Zürich eine Option -auf die Ver-
lagsrechte zu gewinnen. "Yie bereits oben geschrieben,
haben aber die Verhandlungen mit Herrn Dr. Kallir-
Nierenstein zu keinem Ergebnis geführt, was wir an
und für sich bedauern.

.udie Ihnen geeignet
Nach diesen Feststellun
lassen,
unternehmen.
V/ir bedauern, Ihnen keinen anderen Bescheid geben zu

müssen wir es Ihnen über-
scheinenden ochritte zu



können und zeichnen

mit vorzüglicher Hochachtun-
urO/Dc. -V..erl a;./

^jM£e Cht

NB Das Manuslcript von Kerrn Hanisch
Heiden.

lli gt bei Herrn



\

Es iet unrichtig, das» "die den "^nhalt der ^^anischbro schüre bi/ldenden
Mitteilungen gerade diejenigen(geineint ist offenharimeines Baches)
sind, die der Oeffentlichkeit unbekannt waren, somit einen IJuellenwert
besitzen,währenddem die späteren in Ihrem Buche geschilderten Vor-
gänge sich vor der breiten ^effentlichkeit abgespielt haben".

Richtig ist,dass mein Buch in seiner ganzen Ausdehnung zahlreiche der
Oeffentlichkeit unbekannte "Mitteilungen enthält, von denen die Jbex
auf -^anisch bezüglichen nur einen unbedeutenden Bruchtei 1 ausm chen.
Dies gilt sowohl für die frühere(l. -17. Tausend) wie für die spätere
Fassung meinß.s Baches. Bei Abfassung der früheren ""assu ig h£ibe ich
weder Herrn ganisch noch seine Memoiren gekannt. Schon der äussere Er
folg dieser assung beim ^ublkkum widerlegt die Behauptung, dass ich
erst der Broschüre -^^anischs Mitteilungen entnehmen musste,"die der
Oeffentlichkeit unbekannt waren, somit einen Quellenwert besitzen**
In der späteren Fassu g habe ich dann zahlrä che neue, mir inzwiscihcn
bekannt gewordene 'Tatsachen mitgeteilt jselbst von diesen machen di\e

auf Manisch bezüglichen nur einen kleinen -^ruchteil aus.

^s ist somit auch ganz und gar unrichtig, "dass Sie die £anze Psychol^
gie der von Ihnen dargestellten Figut auf dem Hanischschen Bericht
aufbauen".

Richtig ist vielmehr, dass die psjidiologische Darstellung dieser
Figur vollkommen fertig war, bevor ich Herrn Hanisch und seine Memoi-
ren kennen lernte, und dass diese "Psychologie ohne Verminderung oder
Zusatz sich bereits in der ersten '^'assung meines Buches findet.

Es ist schliesslich auch unrichtig, dass die "Mitteilungen ^errn Ha-
nischs bisher der Oeffentlichkeit etwa unbekannt gewesen wären.

Richtig ist, dass die Mitteilungen gerrn ^anischs(von ein paar Einzel-j
Zügen abgesehen) sich in ihrem ganzen Umfange bereits in einer von
"Aquilar de Luisade" 1933 in Bratislava(CSR) herausgegebenen Bro-
schäre finden. Diese beruht, wie mir Herr "^""anisch selbst angab, auf
Mitteilungen , die er dem erfasser gemacht hat. Herr Hanisch hat sogar
eine von ihm angefertigte geichnung beigesteuert sowie eine notariell
begl-mbigte Unterschrift gel iefert.Die Broschüre ist in meinem -^esitj
Ihr Inhalt ist auch mehr oder minder ausführlich verschiedentlich >

in der presse wiedergegeben worden|auch auf dem Buchwege ist von and«
rer *^eite eine ausführliche Wiedergabe erfolgt.
Ausführliche Pressemitteilungen aber Herrn Hanisch und sein früheres
Verhältnis zu Adolf Hitler sollen auch im Somnjer diß^ses Jahres an-
Itlsslich eines Prozesses erfolR-t sein, bei dem '''"err Hanisch als Zeuge
erschien(MitteiIu>^g von -^r.Kallir-Nirenstein).

Ich bestreite ferner, dass durch meine Veröffentlichung den -^emoiren
des ""errn Hanisch Schaden geschehen ist;es ist im Gegenteil Interesse
und "Zutrauen der Oeffentlichkeit dadurch gehoben worden.

Dass die Memoiren des Herrn Hanisch bisher nicht veröffentlichtworden
sind, ist nachweisbar nicht meine Schuld.Dic Verhandlungen hierüber
lagen ausschliesslich in den Händen des "^errn -^r.Kallir-Nirenstein.
Mit wem er ausser dem Europa-Verlag verhandelt hat, habe ich nicht er-
fahren.Ein Srscheinen in dem international angesehenen Europa-Verlag
wäre der Broschüre sicherlich von Nutzen gewesen;mein diesbezüglicher
Wunsch gereichte ihr also nicht zum Hachteil.



I

KONRAD HEIDEN

Fortsetzung

Im übrigen möchte ich bemerken, dass ich mir um und für Herrn Ha-
nisch die grösste Mühe gegeben und to chenlang daran gearbeitet habe,
seiner roschure eine publikationsreife Form zu geben und durch
ein Vorwort ihr eine Einführung beim Publikum zu verschaffen. Ich habi
bei Herrn r.Kallir-Nirenstein,der die Verlagsrechte erworben hat,
stets darauf gedrungen, dass in erster Linie Herr Sanisgh mit Rück-sicht auf seine ^.age einen materiellen Nutzen von "der Sache haben
müsse. Ich habe ihm,wie er bezeugen wird, zu wiederholten Malen er-
klart, dass ich vor allem keine materielle i-ntschädigung für die vonmir an der -^roschure geleistete Arbeit wünsche, da ich Herrn HanischsEinnahmen nicht verkürzen wollte; ich habe mich dann auf "rängen desHerrn r.Kallir-Nirenstein bereit erklärt, mir von ihm eine Entschä-digung von Z% vom -^denpreis dee broschierten i-xeaolars zusichern
zu lassen, um so den juristischen Anspruch für meine Arbeit zu si-chern bzw.klarzustellen;es war aber von vornherein meine Absicht, .die Ertragnisse dieser Beteiligung Herrn ^anisch zu überlassen,ich erwähne all dies, um auch von der nichtjuristischen Seite hermein und Herrn Hanischs Verhalten in dieser Sache klarzustellen:
denn^Herr anisch ist schon wiederholt von anderer '^eite nach sei-nen nnnerungen ausgefragt worden, die Ergebnisse sind dann zu Arti-
o.T!.""^

Broschüren verarbeitet worden^.ohne dass ^err Hanisch nach
aIIII ^"ß^^®"

"^}f
gegenüber dafür eine Entschädigung erhalten oder

^11 irv^^^r" '"i^.P^ß^
gedroht hätte.Dagegen auf den guten -»iUen.lilIhm wirklich zu hslfen,auf den Aufwand von ?eit und Arbelt hierfürdroht er mit dem Gericht,

'ncnur

Ich habe Herrn Hanisch seinerzeit durch Herrn "r.Kallir-Ni ensteinsagen lassen, dass ich auch jetzt noch bereit bfn,mich um den »'erlagder Broschüre zu bemühen, nachdem err -"r.^llir-Nirenstein keinen Er-folg gehabt hat, obwohl ihm,wle er" mir schrieb, feste Angebote vorge-
Je^t?i^hr*"*^'i"

Wunsch,dle Broschüre aus sachlichen Sden veföf-fentlicht zu sehen und einem Menschen In bedrängter I«,ße zu helfenwird selbst durch das jetzige Vorgehen des " ^
helfen,

rührt.
Xierrn ^'anisch nicht be-

Ich lehne es aber ab,unterd em Druck einer Klagedrohung zu verhandele

Einen irlef des "errn Hanisch habe ich nicht erhalten. Es Ist ia möfflich,dass er während meiner derzeitigen Abwesenheit J^n St.Cloid
^

zurückging. obwohl meine Post mir im allgemeinen nachgesandt wird.

Hochachtungsvoll
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Herrn Rechtsanwalt
Dr. Max Rieser

Wien I
(joldschmiedgasse 6

•^,

EUROPA VERLAG A.C. ZÜRICH

Zürich , den 18. November 1936
Dr.ü/Wi.

Sehr geehrter Herr Doütor,

wir icommen zurück auf Ihre Zuschrift vom 2. No-
vember und möchten Ihnen mitteilen, dass Herr
Konrad Heiden uns inzwischen seinen Standpu ikt
in der Angelegenheit des Herrn Reirihold Hanisch
mitgeteilt hat. Wir schliessen uns der Auffasoun^
Herrn Heidens vollständig an, und schicken das
Manuskript in den nächsten Tagen an Herrn Dr, Kal-
lir - Nirenstein, von dem es Herr Heiden erhielt,
zurücK.

Wir nehmen an, dass damit die ganze Angelegenheit
erledigt ist und zeichnen

mit vorzüglicher Hochachtung
EUROPA=VäKLACt ZUBHIGH

Dr. ptecht



1.

1

O m ''''• '•^'.
'

: n r • - •

r 1 j a 1

- #.> X "

er ucilc icli IIikc:!. or

•

:-o ,-. o jac:

^r.KJi. 4- :^ VA». x^.

T'iror

-L vi C X* i. <* 1 '-'- v...t>i

iCXl
5

aic

TV

I . GVC .-

^cn VC..;

i i Icrrn

leo ie i

4. .od Ihr :^ '^1

.Ol ^ or Turu Ihrci: .'lof -ec^lu

oht ruiflio .- tr onrad loiden cc^^reibt dr ^iüaer\in
re^

Lli

,4 ,

.hri^^t.. ckr -t iDtJ ab. ; r eleu jn;.o.: ei er lu-

jcnloht ,
xll ^ ^ all*

cn ör' alco ^

In Ihr

k,, tj ^..V^ -

c ir^-iOv
1 1 •-^ i.

ne;i ic Irponael.e
• L Ic ciicec

iren nwoluci



/Ohrolbon ochlienoei ioh der uxfrr:!:: ,, orr a

in xo .:üujLi^ti uiOM, io „<f^^^ßs^l|•i^
.f^ 5~

/•J •-* cjjirüiü^

vo '. -I#1D« •i 13 er vi'i *orr .4. « .Ir

lr.;ui:5l,eiu . le-^-f-'-elUloh ul ..^.ohV ür\^füri.

rtiolt. (-1 et;:eiiici& *,T

V :.,
lar :iu vori 'ot /.^ " ' L>»JL <'" vW. ü'^sS-. A-U.«ir..

dor ßc blu-'v/C-r;..- lot^ v rix i c

für diu iDo: el;ie; ricfüS oclic o5

^c , ou elde ii:

ii.iixraßouj.i;: vor^.rcuu ui^voe , eiiü -
<„;

i'

U inliold • ( ' '

«

Oib llöUi^ü

dür . ei^cnwehr ilau c to'.obuob . 1 s V xc

«k. 4i - J *«.» V.» ^. • > »..• V' # ..Jil , . V.- Ist CB i..ir .icr

i;v;];iy^ uvivcrßiündlioh , v;io -icrr i:*criraa .lelcio - «eii^en u.^ci-

^irl: jnoa:..r^iio ios .c.-^Qi.ii4c " dionor c^le^er-

helt e ^ Icr:.,

loo K-.jIit; avoll

/



*•*».

EUROPA VERLAG A. G. ZÜRICH 1 RÄMISTR. 5
Telefon 46.262 Postscheckkonti: Zürich VIII 23385 Wien B 197036 Prag 59984

Herrn i:iechtsan7/alt
Dr. Max Rieser

Wien I
Groldschmiedgasse 6

L

EUROPA VERLAG A. G. ZÜRICH

Zürich , den 7. Dezember 1936
Dr.O/Wi.

Sehr geehrter Herr Doktor,

wir kommen zurück auf Ihre Zuschrift vom 23. November
und entnehmen Ihrem Brief , dass Sie die rechtlichen
Ausführungen von Herrn Konrad Heiden nicht bestreiten.

Der moralische Vorwurf, Herr Heiden habe ohne ae,o:enlei-
stung fremdes geistiges Gut verwertet, ist nicht ^zutref-
fend. Herr Heiden hat auf die Hanisch- Erinnerungen sehr
viel Arbeit verwendetund sich grosse Mühe gegeben, die
Herausgabe der i..emoiren zu unterstützen. Seine Möglich-
keiten dazu waren ausserordentlich beschränkt, da sämt-
liche Hechte für die Memoiren in der Hand des Herrn
Dr. Kallir - Nirenstein sind und durch dessen Verhalten
die Herausgabe nicht möglich wurde.

Es ist ganz selbstverständlich , dass wir auch heute
eine Haftung in irgendeiner Form ablehnen, da Ihnen
Herr Heiden ja ausdrücklich schrieb, warum er dazu be-
rechtigt war, die Erinnerungen des Herrn Hanisch in
der Hitler- Biographie mit zu verwenden.

Wir nehmen an, dass dieses Schreiben die Angelegenheit
endgültig abklärt, und Ihnen und uns weitere Schreibe-
reien erspart.

Mit vorzüglicher HochachtungEÜROPA^VEHLAG

Dr. Emil Oprecht



From the Office of

BRANDT &. BRANDT
101 PARK AVENUE

New York, ^/^^^^

WE take pleasure in making this prompt and in-

formal acknowledgment of the receipt of your

manuscript

I^OJL^i^^ ^fr*^<^^ 's

This is sent in order that you may know that it is

safely in our hands,

While every care will be taken of MSS., we can-

not be responsible for loss or damage while in cur

possession or in transit.



BRANDT & BRANDT
101 PARK AVENUE, NEW YORK

Telephone AShIand 4-5890

June 14, 1938

Dr. t'Iax Rieser
29 VTest 71 Street
l^ew York City

Dear Dr, Rieser

s

This is simply a note to confirm
that you will be here tomorrow, Wednesday,
at two o'clock, to meet one of the editors
of the Saturday Svening Post - and that you
will bring with you the necessary documentSi

Sincerely,

Secretary to Ivtr. Brandt
IjC:



PUBLISHERS
Cable address • Vikpress

THE ViKiNG Press inc • new york • ny
18 HAST 48TH STREET Telephone • Wlckersham 2-1934

May 27, 1938

Dr» Max Rieser
29 fest 71st St.
New York City

Dear Dr. Rieser,

sV- ^8'^0

I spoke to Mr. Brandt and he expressed much int er est
in the manuscript , but regrets his inability to read the
original. I told him that you had translated a large part
of it and he would like to see your Version even it be not
not in final form, If you should wish to have him look
the work over during the week-end please send it to him
at the following address:

Carl Brandt
Hotel Diltmore ^-^

TifcdigQn Ave. & 43d
Room 1201

6^. /ä..^ ^a-t/-«. K o»^ ^/

On the other hand , if you prefer to speak to him first,
ring him at his Office, 101 Park Avenue, on Tuesday and
he ^^11 make an appointraent. I am confident that
Mr. Brandt will give you good advice.

Youra sincer ely

,

B\IH/rw



BRANDT & BRANDT
101 PARK AVENUE, NEW YORK

Telephone AShIand 4-5890

June 6, 1938

Dr. Max Rieser
29 Y^est 71st Street
New York City

Dear Dr. Rieser:

I have read the rough copy of thg

translation and I should like very much to /

talk to you ab out it. Would you be good eriough

to telephone me tomorrow morning at about ten

o'clook? i / I

Sincerely,

Carl Brandt/nc
SPECIAL DELIVERY



EUTTOniAI. ROOJ^S

The Saturday E-venin

Wesley Winans Stoiit^^Siditor^f ^ .^

PTfTT.Ar>ELPHX%

Dear Carl:

Reinald Hanisch* s story of the early days
of Hitler in Vienna, offered to us by Dr. Max
Rieser, is -worth five hundred dollars to us. On
looking into the matter, we find that the general
facts about Hanisch' s friendship vfith Hitler are
public knowledge, and therefore Hanisch' s story
does not seem to us to be worth more than five
hundred.

If we bought the manuscript at this price
we would ivant Dr. Rieser to approve and sign an
editorial note stating the simple fucts about Hanisch
and that he died in prison in Austria. Naturally,
this would be printed as an Editor' s Note and we would
not publish Dr. Ries er' s name, his signature being
merely for cur records.

Vlould you be good enough to ask Dr. Rieser
if this is satisfactory to him?

Sincerely,

Mr. Carl Brandt

MS:NB



CABLE ADDRESS
BROMASITE, NEWYORK

TELEPHONEIS
ASHLAND 4-5890 -1-2-3-4-

BRANDT & BRANDT
lOI PARK AVENUE

NEWYORK

June 22, 1938

Dr. Max Rieser
29 West 71 Street
New York City

Dear Dr. Riesers

I am sending you the letter I had from The Saturday

Evening Post this morning, regarding the Hanisch material. I would be

very glad indeed if you would let me know what you would like to do.

Naturally, this prioe is far off from the amount that you had in mind
and I know that you will be disappoined, but the fact that Konrad

Heiden had quoted sufficiently from the text so that the memoirs are

not a scoop, natural ly affects the Situation.

I frankly planne d to write you after disoussing it

with my attorney the day after we talked the matter over, that I did
not feel that I could offer the material on your behalf - as he advised
me that he did not think you could deliver a title to it that would not

be dangerous. I therefore think that it would be only fair for me to

say that I would be glad to step out of this matter so that you would
have no commission fee to pay, Should you wish to close with The Post
I would be very glad to let them know ab out it euad put you in dir e et

touch with them. If , on the other hand, you -wDuld rather taJce the matter
up from where it is now, I would be happy if you would write directly
to Mr. Sommers, However, it would help me to know what you decide to

do«

Sheerly as a matter of interest, I would say that you
might find it difficult to find another magazine sufficiently sure of
itself in its position to be willing to publish this material without
further Obligation on your part to hold them free from any comebacks from
possible heirs.

On the other hand, I think the material in Hanischfs
memoirs is of major importanoe for the world to know and the public has



Dr. Max Rieser -E- June 22, 1S88

a right to it, Whatever you decide, I hope you succeed in getting it

published*

I am sending a copy of this letter to Mr./^en HJ^bsch,
"who was good enough to bring us together in the first place-

Sinoeri

Carl Brandt/no
Enclosure



THE SATURDAY EVENIKG POST

July 5, 1938

Dear Carl

:

oinoe Dr. Rieser has declined either to accept or reject
the offer we made for the enclosed manuscript he offered as

Reinhold Hanisch* s memoirs, we are withdrawing our offer herewith,
As you know, we made our offer on June twenty-f irst, Your letter
of July first stated that he had not yet been able to reach a
decision, His delay seems altogether unreasonable to us and
therefore we are withdrawing our offer.

Sincerely,

MRTIN SOMMERS



BRANDT & BRANDT
101 PARK AVENUE, NEW YORK

Telephone AShiand 4-5890

July 6, 1938

Dr, Max Rieser
29 West 71 Street
He-vr York City

Dear Dr. Rieser $

I am enclosing herewith the manuscript
of Reinhold Hanisch' s Memoirs, together with
a copy of the letter I have just receivedKTrom
The Saturday Evening Post.

Carl Brandt/nc
Enolosures

Sin



CoUier's
TUE NATIONAL >VKEKLY

THE CROWELL PUBLISHING COMPANY
250 ParkAvenue

l/ewYork.

August 24, 1938
.^'

^ !&•• Maxwell Aley
342 Madison Avenue
New Y^rk, N.Y.

Dear Mr. Aleyi

There is some grand stuff in this Dr« Max
Reisser article but I am afraid we will have
to say no on it« We have so many foreign
artioles on hand now that this would have
to wait quite a while for publication.

Thanks for the look, however»

Sincerely,

'ank D. Morris
'Associate Editor



London: A. M. HEATH & CO., Lid

188 Piccadilly, W. l
Cable Address: RUMALE

Y

Pbone: VAnderbilt 3-5270

Ruth & Maxwell Aley
342 MADISON AVENUE

NEW YORK

August 28, 1938

Dear Dr» Reisser,

Collier* 3 returned your tranelation
of the Hanisch Memoir with the enclosed letter«

Of course anything dealing with the
past is doubtful for Collier »s sinoe their
policy is to go in for current news features«

If you drop in some day this week,
giving me a telephone call to arrange the time,
we'll talk over the next move»

Sinoerely,

Dr» Max Reisser
29 West 71st Street
New York City

M:JS

Eno«

%
No Responsibility is taken for accidental loss of or damage to Mss. white in our Charge.



suggestiöns have been made thus far as to the settlement ofnthe "Sude- \f
question". It was suggested to build up a neutralized and feder lized

rTtate on the Swiss modal, This is impossible.The frenoh ininority in
Sv7itzerland ,for instanoe Geneva ,jolned TftiA the German ^^Q^n^f Berne
out of its fee will^They sav/ a great advantage to joinnfhese G^roan
confederatee in order to get protection from Catholio ^Vanaa End Savoy
But the ^detengermans are today a sort of Oonfederates (^tufl^-ish to
run av/ay from the Gzeohs.It is useless to uery whether this hostility
is justified or not.still it remaißs true that the Germans never wish*"
to be subjeotks ffS) the ooO^tempted lb.vs.Cnly aji ÄKtiohange in ithe -hole
outlook of the nation would change'^these conditions of fact anä so long
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Liberty

EDITORIAL DEPARTMENT

CHANIN BUILDING
122 E A2.*^° ST.
NEW YORK, N. Y.

LEXINGTON 2-9050

Dr« Max Rieser
29 West 7l8t Street
New York City

Dear Dr. Rieser:

October 13, 1938

Thank you for letting us see this
Hitler material again. We have given this a
careful consideration and regret we can see no
way in which we could make use of it now.

Very truly yours

HARRY GRAY
Assistant Supervising Sditor

HG:ew



London: A. M. HEATH ^ CO., Ltd.

188 Piccadilly, W. l
Cable Address: RUMALE

Y

Pbone: VAnderbilt 3-5270

Ruth & Maxwell Aley
342 MADISON AVENUE

NEW YORK

Vo6('^ November 23, 1938

Dear Doctor Reisser;

We have just got yoir manuscript back from
Dorothy Thompson who says that she regrets that she is
unable to place it.

I have talked with Bruce -Oliven, editor of
the New Repu^lic and he says that #150 is the top
prioe in case they should ivant this material. I have
sent it over to him at his house, and should you not
wish him to consider it on this basis, would you call
him tomorrow, Thanksgiving day, at Algonquin 4-5076 and
teil him so.

Sincerely,

Dr. Msjx Reisser
29 West Seventy-first Street
New York, New York

RA :!jE L

No Responsibility is taken for accidental loss of or damage to A£ss. wbile in our cbarge.
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Dr.I.lax Pdeser,
61 Säst 36 Street,
IIev7 York Oit3T

Dear Hr. Aley:

Deoeiiber 15, 1933

/

unolosed I send you the Geman originnl of

Heiiihold llanisch's ...emoirs .

Sincerely

::]nGlosiire

Pxith Sc Ilaxv^ell -^^ley,

34B Iladison J^venue
Tew York Oitjr (

/
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EDITORS
BRUCE BLIVEN
MALCOLM COWLEY
ROBERT MORSS LOVETT
GEORGE SOULE
STARK YOUNG

REPÜBLIC
40 East 49 *b Street

NewYork, N,Y.

BRUCE BLIVEN
PRESIDENT

DANIEL MEBANE
TREASURER

December 22, 1958

Dear Dr. Rieser:

I shall be glad to return Mr. Brandt »s

memorandum. I should like, however, to keep it until we
are through with it, which will probably be another
couple of weeks«

Sincerely,

A^
Dr. Max Rieser
61 ^ast 86th Street
New York, N.I.

BB:R

33»
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EDITORS
BRUCE BLIVEN
MALCOLM COWLEY
ROBERT MORSS LOVETT
GEORGE SOULE
STARK YOUNO

REPUBLIC
40 East 49 *^ Street

NewYork, N.Y.

BRUCE BLIVEN
PRESIDENT

DANIEL MEBANE
TREASURER

AprU IE, 1959

DearDr. Rieser:

^e have considered your proposals in Mr, Bliven*s absence

from the office on account of illness and, ¥rhile your material

Sounds interestin^, we are afraid we simply would not have room

to spare for the article you have in mind.

Sincerely yours.

Dr. Max Rieser
519 West 121st Street
New York City

GS:B

o,.^
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Reinhold Ilanisxh ^^as a restorer of old piotures and an etolier

in Vienna .'le ^-as cai ustrian Citizen but of Germ::.n 3oherai:n desouent

Eis oonneotion ' ith Hitler dates back as far :::s 1910 rhen he lived

rith the Ohanoelor in a sort of shelter for the horaeleso .IIei.oted

then as Hitler' s agent selling the piotures f^^atercolors )Kk± .aade

by Hitler. In 1936 he wrote the .-emcirs about hiß oonneotion ith

Hitler and tried to publish them thruogh a Viennese r^rt det 1er

whoia he served as restorer of paintings.At the SMne tiine hesought

Hld Hitler paintings in Yienna,he laier the places here the^^

could be found due to his previous oonneotion ith them.Man of these

painting reallv existed in .'ienna ,he mentions som of them in his
' anted tu sue the

Memoirs,His Ilemoirs ere not published and he iKX±±±Kfcs±x^iXÄB:ÄS±tx;gs

x;gx±KX±x±fei: art dealer and the_^^ v riter Heiden in Paris for damages

the latter because he made ^luotations from these LIemoirs ^-ithout

Hanisch' s authorization instead of helping the publioation as

he v'as supposed to do.
1936

In Dec. Hanisch was arrested at the instanoe

of the Berlin Chancery for having allegedly having falsified

tvo Hitler paintings. These paintings, ere submitted to the Ohanoery

in Berlin by the art dealervho got them from Hanisch.Hanisoh -as

of the opinion that this art dealer has sent these pairtings to

Berlin because he v;anted to get rid of Hanisch and hen he as

arrested he vrote a letter to his attorney .this letter - ss inhibited

by the authorities allegedly beouase it contained"oclumnies" against

the art dealer. Hanisch ^^as held in prison for more than t o months

without trial.There -as no real cause for the arres t under the

law neither vas there a reason for the case being hendled es it

v/as by the political division of the Court nor as there c re&son

for submitting it to the Distriot Court because it as no felon:'^

even if proved.

In Pebr.1937 H-nisch died suddenly in the prison

hospital after three days illness .His illness vas desoribed as pleu-

resy.The death is very mysterious may be that some prison guards



v/ith Nazi leanings ere iimplicated, Bur thls is merel37 a siippo-

sition • hiie it is olesr that Ilanisch's former aotivities as

informer of Hitlers biographerö,his sesrches of Hitlers earlv

paintings and his Memoirs vhich ^ ere luoted in the book mentioned

v/ere very unpleasant to Berlin.Nevertheless the trial oould h^ ve

never taken place ..The Gerraan government had -n obvious interest

all these matters about Hitlers vouth ,his oonnection "ith Hanisoh

not to be dicussed in open court in Vienna.It i-ould have been

highly detrimental to Hitlers prestige and that is 'hy one äiight

safel^T- say that Hanisoh* s death vas very -eloome to Berlin. He

died just at the right time and he ould not have survived the

oooupation of Yienna by the Hazis anyway.

*>
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519 West 121 Ctroet

Hiith ft liocwell Aley
Mn I^ diDon vonao

Otto ^allir-i-^ironstoln ,art dealer li, vienne,
trun..neerguSDe l,h..8 no rigixt wh..tevör to .oiiihold

l^.nisoh'ö Lmnusoript.ün the üontrary ,Iio is thc ver^r

uo öue in ootirt for illegal
iiße of tlie uaiiUBorlptt

iL.nisohga Vicruießo engravor .wrote hie raemoiro

In Febr. 1936 and gavo the nicaiusoript %o Kullir - iren-

Btein who deolared hi8 . lllingnese to 8eo\ire a publißhar
for him.3ut inötoad of Publishing tho materi 1 for
li.nißoh'B bonefit,Kallir-.iirenetein hunded it o^cr to

Konrad Heiden vvho usod it as hiötorioal souroo aiid

auotod Bubst :.nti. 1 J^ rte of it in liio oiOtr..phr of
ititlor.^anlBOh iio ncver cuthoriaod this prooedure,
BUS->-)eoted -^. llir tliut he reoeived oomc coaponsation from
Heiden for hio m. tcrial.^ullir denicd thio btxt liia

e%otivitieB only rosulted thu0 in grave dam^ gc for .1: nisoh

who lost the fees end tho honor of luthorship of a vu-
liUvble hiotorio 1 docuiuent through Ilullir'ß fault.

For theoe roasonof nonpublioation irid os:ploi-

tation by leiden) ILnisoh filod in Cot.1936 a potition
with t:ie oourt in Vienna for dr eo a£; inöl 3:ullir

and Heiden. Ixon Iluniooh'ß lt. ycr aDkcd i^ullir for
ldoninlfio..tion,i:allir ntr ered th ,t he do:o not ant

to have to do anythlng aoro ith the v loic niattcr,

that hc Oc nnot eeoure any raore publioatlon of tho tu terial

owlng to iloidon'8 publio.ition,that the onlv poooibility
for auniöoh of potting anythinc out of it ould bo üome

oomoensation frcia jleiaen^that hef£illir)i8 relin ui-
shing ftll riGhte to the niatori^-l cnd that he ould Iry

to prevail upon Uoiaen to give soaethinc to Ilanicoh

If tho lattor v.ould only deoiet from euLie« ^^l^^i (Ilullir).

-.ut K(^llirß cx^roo.cd acol.rution of relin .uiohing

all "riphto to the nu^nuaoript .aa uotuiincleßo beoause

ho h.d forfoited through \%b omi fault not only all ri^shte

whioh he Ldpht h.>vo previousoly ao ^ ired but beoome
inetoad li;;-blo for öliax-^z^b to llanisoh.
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IImil80h as^ed hlo lavnror to Doouro public. tion
of tho doouEiont Jaioli publicaoion wae In tlie piiblio
interoßt^

Ikoilöoh wao urreetod laterf in Deo^lUSOut tue re-
iueet of Berlin ^ uthorlties iiioh charged htm that
he has tauiprcd ith Hitler* ß eiipiuture on t\iO

pioturoo* '-lieoe piotiiroB ivere imbraittod to tlio Berlin
Ohcmocry by Ktillir liircnstein,

Ilimiooh uttcrod repe.tedly that he '.allir*s
viotlm and vhen in Jail boforo lio ßuudt otoricua
4e4jth hc rote a lotter to hiß la yer fiioli aß inliibi
ted b,7 the prooeouting i.ut ioriticß beo.::U8o it 00 fiill
of invootives againot I ullir -ireuatein*

Yourc triily



Paris, 18. Juli 1939.

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ich erhalte durch meinen New Yorker Vertreter Ur. Horch,

Hotel Hamilton, 143 v^est, 73 Street, Ihren Brief vom I.Juni gerichtet an
^

Mrs. Ruth Aley. Der Brief widerspricht nahezu völlig den Tatsachen, wie Sie,

als Vertreter Hanisch, genau wissen müssen. Ich habe einstweilen darauf

darauf Folgendes zu erwidern. Ich habe mit Vertrag sämtliche Rechte des

Hanisch Manuskript gegen eine einmalige Zahlung erworben. Das Original-

manuskript und der Vertrag sind vorhanden. Sie wissen genau, dass Hanisch m
einer Art von Verfolgungswahn mich und Konrad Heiden für die widerrechtliche

Publikation Heidens verantwortlich machen wollte. Sie wissen ebenso gut, dass

ich mich völlig auf die Seite Hanisch stellte, da ich ja genau so geschädigt

war, und Ihnen, trotzdem Sie der gegnerische Vertreter waren alles Material

zur' Verfügung gestellt habe, um Hanisch zu helfen, alle Briefe, den Vertrag

und vor allem das Manuskript , das Sie lesen wollten, von dem Sie aber ohne es

mir zu sagen eine Abschrift herstellen Hessen, die Sie nun in Amerika wider-

rechtlich verwertet ükxxäh haben. Ich erinnere mich genau, dass Sie unter

verschiedenen Vorwänden mein Ihnen geliehenes Manuskript längere Zeit zurück-

behielten, in dem Sie behaupteten Sie hätten keine Zeit es früher zu lesen.

iis ist richtig, dass ich in Vertrag Hanisch eine weitere Entschädigung, die

übrigens ziffernmässig nicht ausgedrückt war, für den Pall ausgedehnterer

Publikation zugesagt hatte. Sie wissen aber auch, dass ich die entsprechenden

Verhandlungen führte
,
jedoch von Herrn Heiden ebenso getäuscht und hingehalten

wurde. Inzwischen erfolgte die Verhaftung Hanisch wegen Fälschung von

Aquarellen. Was Sie nun schreiben ist eine derart infame Verl5Äumdung,dass

ich mir alle weiteren Schritte gegen Sie vorbehalte. Ich habe nie auch nur

das Geringste wegen der falschen Hitler Aquarelle gegen Hanisch unternommen,

geschweige denn solche der Berliner Kanzlei vorgelegt. Ich habe, als Zeuge

von der //iener Polizei einvernommen, mich als nicht geschädigt erklärt und in

jeder Weise für Hanisch ausgesagt , der mir einfach leid tat. Die Anzeige ist

von einem Manne gemacht worden, der Hanisch 1000. -S. für ein Aquarell gezahlt

hat. Ich selbst wurde, v/ie Sie wissen sehr zu meinem Entsetzen, dadurch als

Zeuge herange zogen, dajr/ meine Adresse in einem Notizbuch Hanischs vorkam.

Ich werde in der allernächsten ^eit in New York sein

und dann durch meinen dortigen Vertreter unter Vorlage meines Beweismaterials

gegen Sie die erforderlichen Schritte einleiten. Bei allem Verständnis

meinerseits für Ihre schwierige Lage als Emigrant , kann ich ein derartiges

Vorgehen doch nicht auf sich beruften lassen.

^^&^



ALEXANDER BERL
COUNSELOR AT LAW

BRYANT 9-2161

11 ?/est 43nd Street
:E»K:j^BfXK:KH:3WßMW^. NEW YORK

February 29th, 1940.

Dear Sir:

Dr. Otto Kallir, of this Oity, has
consulted me in a matter involving the
mernoirs of Eanisch.

Will you kindly call at my Office
Monday, March 4th, at 2 P.M., so that I
may discuss this matter with you.

Very truly

AB:RN

Dr. Max Ries er
519 West ISlst Street
New York Oity.
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Dear ^ir:

I den t aue • Iv I aliould {rivc iiy tlme to Jr,rt.,o I allir-

lllrcrißtein fcr^dlsoueslonB copcclaUy olnoe he adöroa^ed ue xron

ho adtUECBcl li-lußtiflcd "oialfiiß" and mado Inoorroot ßt&tei,ientB

about hlB "n£:recnontD"r'it;h HanlBOh,

irensteln haa no stake In thc lanlooh 'S. todt.y .r-cvcr

had r.n,Y 8uoh"iteIe"Binöe"oöt. IC'Sß. ''e is ncllior :i niaoh'a lo 1

BuooeoDor nor heir,

Dr.Jlrenatcln.to auy the le 8t,entirely wlstakes Iilß loeel

.and ftiotual ponition. n'.c, d of beinß t teful for tu- ;^i;;nullns

tho nattor in an u-mciuai7 Gcriiimlotis and oautloiic ; °J°'^l ,„
of roGurd for tue aelloate: nouitlon In aioh he founa nliicelf in

/ienna ,he rdvojaoos "olulaß",

i)r.ISlron£itcin did not: tiiinlt very niioh of laniooh'o riiinse,

hie dependebility or person.on 1; .e other hand -
-^.^Ißf\ ,

^^
"^r^^ß"

oninion rwt bcth Dr.- ironetoln ,nd . r.^^cidcn h;;.d doa^lc-oioaLea

him tnd trlod to exT>loit liis qtlc, aj;Oür raan' a ork.

-.otuaHy tho behuviour of x.r.-iren!iteln Is n vcrv tJ^r rit,

rovcroal of hie attltiide -^hen I htii to ap^roach him r.o .Innl ,i o^

oouneol.Xhere was rot in bhc rcuota.ßt eny ^lucütlon aoout rigi'.c

of .r.-'lranBtcln but excluaivoly ofMIanioch' a ri;-ite ,it
J-^

not a iUOBtion of -ny rijUto of .t. ^Irenotoin 8 oonocrMnc tae

' nioch S. bat of olaiciß of -onisch f^r dauagce againDt

r Irenat'in. ae >-o 8on ^hy the öuit -daa to befiled ae ext.o;,^'

thi;- mJc;i"h f"-iSoLd- ti^. :is. iuch L,c;o*
^^J%^f;,|:cir'

und - r.-lrouDtein deolared to ^ilcjiis^h.thfe. 'i^-, r. ir^-naocln

could do nothinn .iorc aboiit thjo pubUoation of tho ß.taut

SSoSe or?hleoa o .lug to -.r.^^luon'a. aotion..a .^ rooult Aanlaoh

doacjided idor.'mlfiOf..tiGn^^rori ftoth./ioidx^i and . :r.-droni.toin,

IlanlBoh Dlicd uo to help h^m Ith ko -^*liof^*ion,;'ad J not

loft x'UBtrl: bcforc l.3ilo nation'B (lo< nfr\l\ ith all nv Icr 1

J;?"rlal fo ovldcnoc thnt tnrbll*.tion v Lid
'^«^f^^J «^SJ.,^:^«'

vo bcon aoiiovcd...nd oven oo I inveßtoA' a uite ex.raordlnf ry

aour^t of Ir.bor in fiat Äßtter.iV-nirred otountlooo troublcs

and ran oroAt riolcs licn I undoi^took t]it\mapra teful task.

4

'icT^^ tnxly -^oiira

'j,Alcxiüider 3crl
oxmtjolor at lexi

11 cot 4::nd ü^root

•1

t \

X

\

;^
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SixQ Ai53c,c?:ähIudiüL cohriftfc»n" von Bönjsroiu Oardo3o(Bu:c-opäi iolio Vv^rlagaaö^

etalt,?rn»nl:fartA.^xa^396 ;iextan- Gansi^inen Un 24-,kc rnoniert H,. 2',;-)

^.
bilden oin: rorii^g loa:.' Jilafuiirung In das ameri3i4xni'aciie Hechtadöriken und

Ol "^ r^ 4^ v* i^

\ in don Ge5 ot d^T a^rifeal ^ohen JuxiGpruaenK, ja dar .^ozip'i^n und rrafcäcbi

mm ^

liboralG B'?ohtsg.lalxrtc Ui u. BioUtor am Obt^r^ten Gericntahof der Voroinigte^n

St&aten 0;it^taBQrito einör aitc-n ^paniboh-Jüdigohen ?!Mt>lli9,d:ö sloh aooh im

17tJa.h-hn-öert in H^rr Vork an^ij^. adolt hatta./ium^chut Anv7;»Tl: , dann laug=3

Zeit hlndijjrch Chcfricntor aiu Büriil^mgügeriolit deö iitaate» ]few icr.^ ..urde

•r vom Präald^nttm HerD>^f ^ Hoovör 1Q32 v/ohi Über Anreten und S^feuluiig

d63 zur -Okf?:ei;retanon Ja3l3ioe Olivor wondell Holm»« an dtaoan 3t<-.ll3 la
A^. yt ,A ^4. 1. ^ « Cardozos auf dum
den ir. w) . aupr ome Coutt borufen, HoIekoö war das Vorbild Äantcites::4k'::::^l:!2j/.

ffabic'te döT '^echtsr.ia&enjcl} ri- (^ürjau 'vHBWP^W^^^^^^^»» /«^ Arnold

Min literrTi'4o»^^:j Vorbild gc^aeeu ÄU öain ^o^ieint. Huliiee jr.^ d^r Bahnbro^

eher d93 LiberalisiTus und des .ra^mati^imia i i amarlkaai scIien Re''j»it,3(ioa.:6?u,

dtm Oardozo gröQ jte Bj mdcrimg ontgjgianbrHohto.Oardp^^o ^itisrt in dija^^

SamFilimg oein=jr Schrift m a:* uboraua aufsciiiu^aralchon Auoöpruoh von

Holmao: ^D-r Lr3ber»'^ii',rrr ^^^ Hc-'ir.wjö iat axoiit Legi: grtwo.jßn,ucuuGrn Jrfah-

pung* Hotvvandiglc itien, ai- ?3ioh mio a^>n Augoiibiiok orgaben«. Jr;i>c.n - ihr

Bim Sj^iiogi^Mm i.uf ui iSnu.loiil-Uiig aex' ßuöeln i^inl'J.UQ.^ g'^hi.bt ^n^da danen

Mensoheu rop'orl »rdeo.^,/' Ilolme3«pragiiiatiatic$ohe Mnatöllung 33igt &ioh

in seiner Definlf,ion da -.clitr^^ d^j nr^oh iiim aiafaoi ^ aino Voriioraag^

deaaan^waü dia ^3riofite ttm uerden/ond niohUa v/aitor*' d^ii. Cardo.:o ^.;ird

dies« i)ufinitlon i oinne acr PhiJ^oa Jituü von Ker/ue«^ d*:,hin f^rr-nscn

da^d EUiU diöse Vcrfa'^ryage nur mit.
'

'aJiröoi.einl:loUkeit,aber nichi: uiit öewiag.

hait xxu chen kBrima»

ÖMTdozo h^it neben aeln-r riohterlich«« 'Tätigkeit auoh VorlC3un/-ra an

dür Yala urd an der Columbi-i ühivaroität gohalten,ob\vchl er h«mptjäohlic;

Praktikar und nicht Thaorafci?c3r ^Uid naiaontlioii kein Syatanatlkor war.

Ärai Torleaung3«yklan: '*lteö Weaen dea ^eriohtaverfahren«'», "Dua Waohatura
dte Baohta«" und ''Die fsradoxiea der Beahtewieeeaealiairt'*



2 /
bilden Ken Kern ie^ Bnahaa. In ibiön legt Oardozo di<» vi^r Methoden dor,

die naoh sainar AnaiaUt dl^ Analegnnffijregeln der 2rEtHr«iäH riohterlichen

i Tätigkeit beebimmen: die üethode ä^er Logik, die vermittels der Analogie

^ auf Präaedeu?ifälle aaruokgeht; die der histori^ohen i5nt^7iofcll^ng,dio 3ioh

auf Tradition und ffowohnheit beruft, ferner die der Soziologie und die der

Gtereohtigk^^it «Die soaiol gidolie Methode, die Cardoijo «uoh dem Obersten

Richter Braudeia nachrühmt, iot wohl die wichtigste ,v;'e 11 sie yrrfrit^y bei

der ^osetzeianwendnng anf die Bedürfnisse der Ge^elTsofiaft in einem gege-

benen Zeitpunkt .iuokeioht ninmt» Dia Methode der öereohtip:keit gacht die

HeohtavorQohriften init den Fordorungon der oittliohfcf'it in TTebareinutimmung

»u bringen. Cardoso legt lait leidonsohcftliohor Ueberiieugung daö Gewicht

auf die üebereinstimmung der f*or4*rung«n des Rechts nid ter .»ittlichJcelt^

In den '•^aradoxioii'' eprioht Oardoso u d die reohtsphilosophisohon Gr^ndba-

griffe in geiötroioher Weige und illustriert v/ie üborall mit zahlreio^han

Beispiolon aua dor Kasuistik seine Ausführungen.C^rdozo ist in der zeltg^e-

nSaaiöohen Soaiologie und Philosophie aehr bewandert und bol^sen.Hobeti
er

William Jasnec steht/auch mnter dem II .flusa dej Philoeophen John Dewej ,

Oardoao ist ein goinässigter Lib^rr'ler und er hat aaoh im "New Deal**

F*D»I?oosoTelt3 eine Bolle gespielt, er atarb im J«hre 1938 im Alter Ton

68 Jahren. I oinne dieaer Lläaeigung betont er,dab3 der dichter wohl "^^

dsd 3ocht nach den erwähnten Methoden umbildet xuiä ergänz t/'/o eioh die

unabweiabare Notwendigkeit der Ärgänzung der Keohtübung ergibt, doch solle

dieö nicht Impreaaioniatisoh oder willkürlich geacaen, weil dies dio Hecht-

Sicherheit untergrt^ben konnte. J)a3 Hecht erweckt nfiralioh gewisse ßrv/artun^

gen,nach denen 3ich die Rechtsgeschäfte der Mitglieder der Gea^iHachaft

richten. Diese i^rwartur^n aollen nicht unnfttigarweise enttäuaoht werden«

Dbö "«^aradox der Freiheit" , d.h. der jpreiheiuefcrderung und ihrer notwen-

digen Bejichränkungcn ^rftiii?! beschäftigt sein Denken. i;r gelangt zur Ueb6r- ,

leiignngjdaea dort,wo daö ftebetz die QTex^zen d.eT Freiheit nicht umachr/ibt, /

San im ßrund^j genoiciaen überhaupt ron keiuer Freiheit sprachen kann^-. ^ie
/

Vreiheituiut aomit eine Sanktion ron fteaatsen« /

I

f

i

f.
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wort.en daaa fr dia eloliiohta der amerlkanj^ohen fhil Sophie voa

Dsr Yerffisaer -J^rofesjor der Philosophie an der Oolumbia Jniversitat

"unf laurtLrausJeber de. -Joarnal^f ^"l°-°fy" f,^f
*
f^.^'^i

einflti areiolidten Persönlichkeiten In der amerikanischen P^il°f°P^^
. .

ao^en Welt . .r hielt auoh Vorträge über xieligiona-a id ^eohtaphilosophie

und rae mehrere ^ Ehre hlnduroh Leiter der Abteilung für Philosophie

u d humni tllohe -tudien der "^3300 in Paris . ^les ist niohta.^ufaalli

«es es emärlKer auQh die ^uf^e^ohlos^enheit £;Lof .
^ohneiders gegen-

übL de? euSilöhen Seistös^^elt.Setn iiuch ist'fe neswega eine ^ar-

3tei?a g le^^a'erikanischen oc ulphilosophie .sonaern eigentlich

«Ina beschichte der geistigen ^trömangen in Amerika ,ana z.var aach

aif ve^fassungsrechtiichemä reohttsphilosophisohem.theoiogisohem

doiillogischel -ebiet .wobei «.«dem philosophischen ^ern des -anzen

dal CptlageLerk zugekehrt wffd. ^un steht man in .^ropa trotz aer

P^eKenseitigen politischen Durohdringi ng in den la taten 13 Jahren

del ameriklnisohen %istesleben ziemlich fern.ja man kann sagen.dass
aeu amci ^

^^^^ gewisser "'ereohtigang

die gsistlgen itrömungen in iiuropa den Ameri/.anern vertrauter siad

als len Äi?0T5äern die amerikanischen .wobei die geo.gr-phx.che intfernu

und der angel an gonseitiger Verstrioku .g aussohL-gs- oend sei: durften

Dea'Hegen iot das Buch für den europäisch n i-eser aufsohlussreich

u d lesenswert und sein Jutzen von der -ektüre würde sich erhohen

falls er mit den i^raadtatsachen der a...erikanisolien escaichte vertraut

ist.

Gewisse Gru dtatsaohen der amerikanischen philosophischen Jintwiok

lang wären zu verme .rken..^an könnte die a .in der anerikarüsohen

Philosophie gewisse wichtige Hauptabschnitte g feststellen üie eit

als di° Philo soTjhie in der 'at ein ..nhängsel der protestantischen

^heoJogie war u!d als die i^ehrer der Philosophie geistliche waren,

als es eigentliche von -ai philosophischen i-aien geführte ^akaltate.i

nSoh nicht gab. Dieser ''eitraum k nn seit der Jiolonislerung .Amerikas

b?s zSr zLlteA Hälfte aes 19. Jahrhunderts währte, ^ies wäre die

Tjrähistorisohe .Epoche vergleichbar dar europäischen :.ohol3tik

^''^^,ie zweite Jpoche btgann mit dem -^inarlngen des aeutachen

ühil sophischen ^^influasea-die frühere war von der englisoen

bezw. schottischen Philosophie beherrsoht-ii. dieser f eite^
^

Periode fallen in imerik^ der neuenglische 'iranszendentalismas

ü d de? -tgelULSijs der -^eute von 3t.Lonis.Auch die sex Hlchtungen

sin. teilweise von ^eist liehen oderugewesene^ eistliche wie iJaplp.h

Bsidbeamerson-oder philosophische Laien die auptrolle.
_

üs kommt in der zweiten Hälfte die ..poche des sohulmaasigen

Idealis mus mit Josla Royce als aHauptvertreter .In iiestr eit

den richtige .i-ehrstühle für Philosophie in Amerika gebildet und

von i-aien besetzt. Jie üntwicklnng hat dann dazu refuhrt.dasa es

In Amerika mehr Lehrstühle fpr Philosophie gibt wie in ganz iiaropa

zustmnenSnomraen.aer Idealismas schlägt aber in ^^^gma^^f^^i^^^-^
*

in "rr*-"*'-"' Jnturlaisraas um. in den amerikani.-echen "riealismas

Schlfg; woe"'''" ihn im letztet (U) Teil sein-^s Buches nennt,

le?eiSfn' wertvollen Zusatz zu seinem ^ch bedeutet der in der

engllsc:ien Ausgabe vom ^ahre 1945 noch nicht enthalten war.

-ind die erwähnten Tatsachen auch für namentlich fpr die

äussere Gestaltung der anorikatiischen ^hiloö phie von ichtigkeit

des oohioksals
_ ,, u „

so iöt für die innere Entwicklung wicitig.dass d-e neuengliachen

?SritaQer den Platoniomus der europäischen xrotstanten.nmentlich

den des Pet.-r Harns (1517-72) einführten
..^ti«« ™ith

französischen Huma Isten rletonikers, dessen i^ialectios with

Gonmentarv" 1672 in ^anengland erschienea^amals veroifentiichte

au™ilton ^Institutions of the -rt of ^ogic based on the ..ethod

«f PstTUgSamus.Damit sehen wir.dass Im egensatz zum aristotelische

ifbe ^er röTschÄrche.in-eaengland ffer Platonls^nas der .^enai^

In der chwelle der besonderen anerikani oohen 'eidtigiieit^ steaen.

24.ae-<fciitung führt zu m "eismus u d dann zum -Jlnfluss .ohn rocke's

dessen aeSn aur Grundläge der aaerikaniachen Devolution Verden.

wer

im Geistiiohen Jinathan i^dwarda vermählt oich -rltanisma mit der

•Visaansoha >t »ewtona,.al3 um 1700 die erke aaoons .Newtons und -ockea

in ^eSe°g!and bekannt vnirden. ^er -uritanisms entfernte sich vom

ar.neen Oalvinianus und trieb der Aufklärung zn .Jonathan adwarda

wLdflte den latonismus von Hamas zn einer pietistisc-ien Version

dtr platonischen -ieoe um.üo Sdwards verwarf wie :Iame die ^ehre

von der Notwendigkeit der 'Ir Sachen und beha^iptete .d<-ss ^ott die

Ilielnlge .Volturlaoiie sei, er behauptete ferner .die "aterie existiere

in üott er leugnete mec'.i nlsche J^usalltat ud notwendige

el' tionön.^amel Johnson stand wieaerum unt^rdeu üin..us9

Bprkelevs er dritte dieser frühen Denker war OaXdwallader ooiaon

der überdle .'Jpen der Wirkang in der üatur in seineu "ilrst .rinciples

if Äotion in matter " schrie b.

icitig mrde der religiöse ibcrallsnus in .<eu-üngland

aer'-vom platouiochen ^dealiamas und von der repubiik nloohen -hiloso

T^hie veeinflusst war u d b 1 J'Tlllian ^llery Jhanning

der 1780 in JewTiort ..ihode Island .geboren vrarde, seinen .lohepubnkt



fa d ,iSr begründete die Kirch! der 'Jnitarier 1825, die in Boston so
einflujsreich geworden -aa<. bis heute geblieben -jind,
Ohanning wollte den ^ernunftgiau en der Aufklärungszeit mit
dem Ohristentum vermähl eniir meinte, dass man die Gottheit nicht so
sehr in den xJaturwerken als in aer menso^ilichen ^eele suchen
müsse, die göttlich sei.Channing starb 1842 u d v/urde zum
Vorläufer des l'ranszendentalismus in Amerika, desoon Ilauptvertreter
Halph Veldo iimer3on,\7ar , dem Jhannin^s Abi hnung der Orthodoxie nicht
weit genug ging und der auch seinen . eruf eines -Predigers aufgab
Der UnitarismRis vorlor seine tranzen^entalistischen Anhänger , weil
sektiererisch wurde , rationale Rheologie beiionte ,gcgon die Offenba
aogeneigt war und sich stark bibeikritisch betätigte.
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Das "erk Jonathan iidwards v/ar noch lange einflassreich
t a'ach heute eine gewisse i^dwards fienaissance in '^erika zu bem^r
esonders sein "Inquirj? into the ^reedo:.! of the iil"
lange Gegenstand der -».skusdion -geblieben. Der i^ranszenaentaii

in Ameri-.a in Konkurrenz mit der dort mächtigen so.'iottische^
Sophie »nstnen tllch "Uen ücTir i-ft^a- vcn 7/illiänilfHnl-tton.^
ttische -hilG Sophie trieb namentlich James ..Ioüosh,der3e"ibsr
tisclier ^lerkunft war in in der Jniversitut von x'rinceton lehrte
auch rancis Bowen von uer Harvard Universität Jer 'iranzendenta

s war mehr ausserhalb der ochuien massgebend.

smus

Herbert TjSo'meider hält die schoiitische Aufkläruag eis die
mächtigste n etandteil der ameri>j9,ni sehen ^iufkläring,e3 handelt
sich dabei um" solche schotten wie '^tche3on,uume ,Admam ^mith,i^erguson
iis war zunäc'ist die platonisierende ochule vou ü'dingurgh
und dis "comraon sense " von Aberdeen in Am-rika einflussreich
"^ie wurden abgelöst vcm 'J-ranszendentaiisnius u. d der Psychologie

aus -Deutschland. in AmerÜLa konnten der Glaube an die schöpferische
Kraft der Vernunft u d ,an die Grundsätze wissenschaftlicher ..loral aus
der Aufklärung in aen -»-ranz^endentalismus hinübergerettet werden
und zwar ohne romantische eaktion.R.Wellek bemerkt d?ss die ""ranzenden
talisten gegen den britischen i^mpirismus des 13.Jahrhunderts And
gegen Skeptizismus and Materialismus Ovaren, dies verband sie mit den
deutschen Denkern, sie bestanden aus zwei '^rnip-oen , einer metaphvsischen
bestehten aus Smerson und Aioott und einer theologiochen (Riplev Parker
rownson,die den französischen Eklektikern,u d Herder, ochleirmkcher

u d aoobi verwandt waren,nicht den deutschen rhiloaophen wie
Kant ,uchelling Ui.d i'ichte.iänt gegen dem Glau en der Aufklärung meinten
di e ran3zendealtisten,dass die "issensc.'iaf t weder dKÄxatotxkKH
die religion noch die x'hilosophie ersetzen könne.
^ie waren auch Geiste sari^tokraten, die gegen ^ulgaeres und //common
:vense auftraten, oie waren auch fanatische In. ividualisten
und ^egner der Institutionen. Dies kam z.rj. in solchen literarischen

Gestalten wie in dem -^'reu d und *^üng?r Jmersons ^enry '^horeau
zum Vorschein,weil uer amerikanische i'ranszendentali^inus weite
^vellen schlug und auch^den Dichter -'hitman beeinflusste.in diese
*eih^ gehurt auch der ichter Herman *-elville aisÄÄX "Rebell"
als "^ ebell in dessen kixxEMX ^leuptrom^nen manche die literarische
Parej^hrase der -^rob l:::e erblivcken,die in "^ants '^ritiken (Ä'rken.^t

nia ud Gthii. ) erörtert werden. zwei
ber neben dem -^ranzendentaiisrnus war der -:«inflUo3 der ^-^egelianer
von ot.-^ouls von Bedeutung mit dem deutschen Autodidakten und
^iwanderer ^enry -Brockmeiyer , V.2 .Harri3,und D.S^Gnider. ,die das
erste amerikanische philos.^phisohe ^eitsciirift , The «Journal of
Gpeculative '^

Die Phil sophien v.n Herbert jpenoer,die J voi-utions
theorie von Darv/in überlagerten bald darauf die europäischen
idealistischen -hilsophien.Aus solchen Ansätzen kam i die amerikani
sehe philsophisohe »^elbstbesin iung, ,die dann in die pragmatisti^che
bezw. realistische ameriiLanische hilosophe umschlug. .-^n ihrer jchwei
le 3ta d der berührte "üetj.phj;sicSl Glub" in Boston

^ier gehören Charles o.Peirce,der oohöpfer der ersten l^gisc en
Form des Pragmatismus, der ..lathemati/wer Chauncey /right.der den
-Darwinismus als eine besonaere Anwenaung des Lltilitaris us auf die
Vr obl me der biologischen Erhaltung ansah.jj.ü .Abbot ein -credi er
gehörte zur selben Gruppe , dann viioiam James uad *^urist "-'li er
ende iL Holmes. Tight nahm viele Leinung' n vor weg, die später in *

-"'uropa im ^Neopositivismus klar werden, z«i3. "Der rüfstein, eines
wahren Glaubens is emotionell und moralisch, nicht intellektuell."
v/as er im Kopf h tte ,war ein na turaiisti scher 'J tili tari smus
I t-ressant war auch der ^uaker aus Pennsylvania i^dward -^rinkcr Gope

ine genetische Theoria der Intelligenz skizzierte " Die
ligenz ist organisiertes u d klassifiziertes ''isseB, . . .v/o W ssen

der e

mteilig
i3t,ind''spontane -Aktion oder freier -Üie nicht ercorderlich .

,'*

Der Darwinisr.TUs hatte auch auf die Theologie einen
Sinfluas u d so versuchteJamea MoCosh von der -^rinoeton Universität
CJal inismus und Darwinismaij zu vereinigen "Der üvb ernatürliche Plan
bringt die natrüliohe Selektion h^rvo ." Dies r. ,ar auch gegen
den oberflächlichen Optimismus der Anhänger von jpencer gerichtet

Die wichtigste ^ruppe ,die in Chicago eine 'x'heorie der ^esell
sohaftsanalyse herausarbeitete betand aus Albion Gmall , «^ohn

Dewey ,Jamea H.Tufts, ueorge H.Uead , .I.Thomas und der berühmte
Getiona Ökonom Thoratein Veblen. ^^ewey ,^ead und -weniger Veblen-
Sind noch heute einflusareich.^^ead arbeitete eine soziologische
,u— .- ^-^ Jenk^ns ^tua.sie betonten die Institutionalisierung

'adium. der raen •
- - - -

-
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i&???it?ingenz^l[l3'^efn"of^dium der menschlichen ^^olution.exoein wendete die -
.
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in der The Theor:; of the ^eiauxo

i^er erste a-.erik.'^heologe_ der den deutaohen ;^deali3

aricer

-er erao« « -
Tonrnnä J^erseua -^iokok (1788-1830)

Journal of oepculctive ;^^^°i7a;n" er aonaüainaa (Border ar^

..er iäealismua soaled sich iu^de^^^^^^
^^^'^^'^'fsaorRe a.lveater

Bovme .Boston), den o^J^''^ Tx.„^ ae„ a^naralsohen .'''ö°^8®„:^-'t„r
Graial'ton Oornell -fß^-veraits) ,den ajua

jogi^h Rojoe von der

riÄsTaLlJ^i'efdef^e.egang erklärte v*rdselt 18S.

John i^ewe^s
, A*.uA\r Amr

Joslah Rcce hat die Kantiaohe .thl. i- e-e .thlj Jer

Loyalität ungestaltet .rot.dam er iaeali.t^^ar.l^^

Sophie atarli von hariea^.^eiroe ^.„^^i-^^oUaf t von ^i'^^«^;;^?^

als ai^%^i°^/3"üa absfolStisti.ohen pragmntlamua "^^J^.^^^^if der

^agS tia^^ohe fr aätniatheorie un. d h^^^^^

Kftät aaa.^ott interpretiert daa anze v
^ ^ ^g jedes

S Porm^« gau.en -o'^Pr^^^rilL in iTr icosmisohen xmm^üd^
^rtzea via^entlioh .lils e'^^,•^°'^^,^tioL^l°n nur »arraiitu :gen aasteilen,

msickönnen wir über den ^o'^P°;^^Vi°J^Pdea ^rgama^is.a .'.a.Aooit

üolsende i-enüer standea an a« ^xc»
.owinalisten angriff

der sShon 1364 den --^^änemenalls «s der .a i^^^^^^

°^^^^r/"f
A «-».iriortp der ^-iensoh h oe eine

^j-^^T-^^ha Erkenntnis theorie aus.

V.r "elationen und sohlug «ine reat|tisc.ie^rtM ^^^j^^gi^nen

ein "reund JhaunoGS ""^igf^V^^^^^^^iitHelt al^das iiel oeder lirgeb

i^Iteinlnder und %«i^°:/|^^Jerativen 'o'aotang auf ,waa seinen

«uflefasst.Jiea entsprechend der rund^neae
^ ^,j^^j^^g

von^irgenaet-«as ist «^^^^ '"^^^g'^ufde noch 1878 festgelegt ira de:,

desselben.. ^ei:ie uruadauffassu g -^^ ^„ Allgeraeinbegriff ist

lulsatz "liow to «'?^«.°".^''",^^e,^ilag ;diese Ue^Shnheiten sij^^ auf

s
konzipierte

^:"" "dT'üiition Von Gegriffen eiu« P^aktiscne j^;^;3;itali3ms

Toh ralX -ig-i;Än fs? :!urrdln'iosisSen ".ecl. arfUIlt.wenn

t^- -£^\4e?r:nr^:orgrf^^^^^^^ -^ -r^?rrffl s-^Je
Ho.ce .aieein ;ahrer

g^^^^^^^^^^^
„ ge«e3en.-er ^adi^ale ^moiri^^» x.^

^^^^^
..nvvfndang ^^r^^^^S^Rgv d s^esetz lls die "Voraua
,:r '.Ven.ell '*olmea 1897 d^o «f .^^t^umentalität _r^lffll rte Oiib r ':^enaell 'iolmea If^ a^s "--^^^-^^-talität

sSe aefiing?eiftna öff-f^tl'e^-rrfaufd r ^tfinietion ausgeachal

^tf-eriohte." Alles ^^rxuozxei.e ^rd^a^
-^^«^"^^^„r.^f dJe

4-«i- ^ ^^-f>-pi ^ r>h«T -Definition aui aie

lenduag ^eiroe'aoher ..-aximan begreiflicher

.echtas rechu.g.
^^^^^^^^_^^^ ^^^ ^^^^^

oohnet^er weist den f°^f^\ fSmentllch in "^an tavana'aa

,uf George ,-anta,ana »uf ^^les i^t^naraen^^^^

^.'^\'ll"l'^llC

Äe-b^?
^^~ -=ng ...;;ealia.us^

^-l^^üfhS"s't^".nrS e ^rrungenechaft
^^^^^ . ..leierten

^ngiff1^se:^a^n^S^s.u^i"t^r^e/^^^^^^^^
KhLlJeh.rte auch .i^xW^^ont^^^^^

^^ >^S^S^ S'§4""^^;;fS rafr^!l- ^rn".U^t:res.en"

K!h.vior stisohe Sheorie der erte '^^-'^ ™.;™ antithetisch gege über

Ädealilms .tehen die I^r;"orrd«4rte'eiue wicht iger^eitras

daher ist fdie ^"^»•^°^? *J|°i.^^t.gite als ^rk.nntuisthaoreti.er trat

zum emeri-aniscK n ^eallams. on^ g ^^g^g ^«f

3 wohl gegen den Prgamatiaua als auon c.^.Petrce ^^^ ^^^^^

AUeben diesen betrachtet ichneider ^^|^Xidge .-'ohn Dewej

rssnffifafien^^ejeatenddie beiden an^ere^^

isotie Theorie oer ,^öeli^ct^Q.XL^^^inröx,^^^^^ der Urkenntnis (

^T b<

^öseli^c
die ^ria

ef ihrer anaiuuööj.j. ü.*^ >-*
.
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Die Heister d»r YerBOhwendtmg

Yance Paokard iat tibernaoht duroh sein gegen die subkutane Form

mlsabräuohXloher BeiOaiae gerichtetes Buoh " The Hldden Persuad^rs "

(Die Itolster helnaioher Ueberredung) berühmt geworden« 3eln swelter

Kassandraruf waren '•The Status aeekers" , In denen er die massloae 3uoht

#
ts» Diese«" soslol glsch ansgerlohtete Buoh hatte einen nooh

Brfolg als das erste* Das dritte kam Jetzt heraus »äs helsst "The

Waste Hakers'* "Die Malstör der Versohwendung'* .Schon der Titel Ist

mehrdeutig pdenn "waste** bedeutet Yersohwendung^aber auch Abfall ,Makula-

tur Die Meister der Verschwendung erzeugen auch den Pofel» Am einpräg-

samsten In den Büchern Yance Paokards sind seine Titel .Die Titel sind zu

geflügelten Worten geworden, obwohl der die " Status seekers'* nloht erfun-

den. sondern bloss popularisiert hat* Vanoe Packard treibt öesellsohafts-

ktltlk Im popularisierenden Ton* ^e^u^

In den "Brzeugern des Abfalls" nimmt er Stellung dt^dle rüok-

alchtalosenJttackmt Praktiken der Absatzsteigerung,die In der amerlksnlöohen

Wirtschaft ausgeübt werden, gegen die Anbetung des Götzen "Konsum",

den ••oonsumerlsm", gegen die Anpreiser grenzenlooen «•Wachstums", die

•growthmanshif)" im Wirtschaftsleben,gegen die Jda 1 mer mehr um sich

greifende Kommerzialisierung des araBrlkaniöChen Gebens und gegen den

Terfall der einst im ölanze otehenden puritanischen Tugenden, gegen die

Umkehrung aller Werts* Ss ist schon aus dieser Aufstellung ersichtlich,

Aass Vanos Packsrd seine Kritik von einem grundsätzlich konservativen

Standpunkt übt.
nul^^f ^^^/^>^^/

Die ameriiianiachen öüterer zeuger fSrmelnetfvwi einer

Utopie 8U träumen , die man die "öity of Cornuoopla* (die «rüHhornätadt"

)

nennen könnte. Da würd« •• ideal »ugelien,g«M naoh ihrem 3inne,Die Häuser

dieser Stadt wären aus Zarton, so dass man sie in den Beinigungsaeiten,



8

im Herbat und ?rüh4ahr.abtrag,n und neu bauen könnte. Die Automobile voa
Oornuoopla wären au» Plaatlk.ale würden naoU ZurUokleftung von 4000 Meilen
zuaaiQnienaotoel«en und ersetzt werden und bei Mnlleferung der Trümmer würde
Jeder Käufer einen "Bonua" yon 100 Dollar erhalten, ^^a wäre dann eine
Lust SU leherkmuml 1^ ^^'

Das'^'

k /

Stark an Auaführungen Arnold Toynbees in einem
ta.in dem er auaführt.die ^Aensoh^^abe viele öötter angebetet,

sogar Steine und Sier« als Götter yerehrt.erst unsere Zeit habe
«wei Zultur.n herrorgebraoht

, in der die Wirtaohaftaordnung vergottet
wird, näaaioh in Amerika die freie Marktwirtschaft "the free enterpriae"
und in Ru.aland der marxiatiaohe Kollektivismus. Sr Toynbee ;5iehe aLler-
dinga die amerikanischen Götter vor .weil dort geist'lge Freiheit und in
Russland geistige Unfreiheit herraohe.Dlea ist allerdings eine Uebertrel-
bung In Amerika wird die"freie"^arktwirtsohaft nur zeitweilig" ange-
betet " oder Vielmehr das blosse 3ohlagv;ort wird von denjenigen zur

^•"^*'-

Jung hingestellt, die glauben.dass ihnen damit genützt werden kann. Sa ist
gewiss keine Bellgion.

Da Konsum und wieder Konsum der oberste Gütae i|r^'*'
"y

wird der amerikanische ^roduktionaapparat immer weiter ausgedehnt.aber
keineswegs um damit etwas flütaliohes oder Hotwendiges au erzeugen. srzeugt
»ird immer mehr das »'eberflüasige. Man will den kenschen einreden.daas
Jede famllie awel Automobile.Jede fraue mehrere Badekoatüme braucht uaw.
aohon 1959 wurde gesagtTdaaa die amerikanischen Automobilfabriken acht Llll-

lionen Wagen hätten erzeugen können.aber es fehlten die Käufer. Diese
muaate man und muaa man auf Jede Art und nei8l:^;haffen. Der Absatz wird
nicht durch techniache Verbesserungen .nsondern durch modischen Mrlefanz
gesteigert, die Automobilmodelle bekommen immer längere rioasen -vorn
und hinten- 1 mer mehr Chrom usw. Bs werden "Toaater" mit nenn Schaltern
gemaoht.damlt man daa geröstete BrQt^h^in acht 3chattierangen von braun
erhalten könne.Früher wurden neue Automobil (d.h. Karosserie )-modelle



»
einmal io drei "ahrea odar nooh seltener gezeigt, jetzt wird jedes Jahr

ein Llodell geboteUi das aber niohte wesentlich Heues ^i^AÄ^-höohötens

j »*3tlländerunger^ diese Modelländerung Jaeij^et aber jteft^HöaSÄliötnat» ^^^^ ^^^

/^O Dollar dfi^ ^j^pj^.So wird rer schwendet ^am den Absaks zu steigern^

.r^

Henry Pord 1 setate seinen Stolz darein den ^rels des Kraftwagens duroh

Massenerz eugung von 780 Dollar auf 290 Dollar per Sttiok herabsusetzen.

ttanohe seiner Modelle verkehren nooh auf den Strassen Nordamerikas

naoh drei Jahrzehnten ^?;ährexxd um zwanzig Tahre j tinger e ^delle zum alten

Bisen geworfen werden« Heute herraohen andere Ansohauungen^'^öeneral
Pord nie

Motors^ sahen sofort ein.dass sie «yfrtwardfbdgla: unterbieten kiinpten«

Daher führten sie den Konkurrenzkampf auf dem Sebieterdes Aussehens ein«

Hs gilt als ßrundsatz^dass alle Branohen die Pr&uenmode naohah-*

men müsaten^nämlloh im steten Hodell-*Uüd Lioden?;eohsel« IT^d tat^äohlloh

richtet sich der Hrzeuger des Automobils naoh dem OesohTasok der Frauen«

Ihm passen aioh die Aenderuugen an^ fUr jeden Anzug soll man auoh

sine andersfarbige Fassung der Brillengläser haben« Man hat den Besitzern

eines kleinen Hausgartens weisgemacht ^dass WOL sie kstxx kraftbetriebene

i^asenmäher brauchen womSglioh mit einem Sitz für den Grärtner • Die modern-

sten Küchenöfen weisen 28 Wählscheiben und Schalter auf^alsob man auf ihne^i

In den ?reltraum fliegen sollte« 7iele Schalter sind reine Attrappen* Ik^s musa
*f

eben alles eindrucksvoll sein« 1988 hatte ein " ChevrOl tft Wagen so viele

Pferdekräfte wie ein I-astkraftwagen^ aber sein ?reis war ganz anders

als vor aehn Jahren« Hlohtige Konkurrenz Im alten Stil gibt Ä lielM-X

den '^raftwagen kaum«S^ -gleis tarn -Typen kosten bei den drei Hauptfirmen

ungefähr dasselbe ,nur beim Chryslerwagen gibt es offenbar der Tradi-

tion wegen eine -^Preisdifferenz von 20 Dollar «

Das amerikanische ^olk bezahlt fUr den Luxus schöner Packungen 25 iiil-

liarden Dollar lm3ahr«Das vorpräparierte Fleisch wird in der Packung ic3<>^
(f wandert

wie im Oeschirr gebraten und dann «ladt/der «g»e "Papiertopf in den

-

—

ä-^^^^rtt^hm Famillf» zahlt fUr Ihre Packungen im Durch-



sohnitt Ott ipn 500 Dollar alljährlich»n Man erzeugt fUr

I
Camping 2eltd und Schlafaäoke aua ^apior «Baalerapparate werden aus rlaatlk

mit eingebauten Klingen hergestellt,nach öebrauoh aum Wegwerfen bestimmt»

Mea iat die Oekonomle des Wsgwsrfens ^des ^throw awaj'*^

Uan erzeugt die i^inge abaiohtlioh so^dass sie keine lange

Lebensdauer haben^weil dies dem Absatz schädlich wäre^Man baut in das

Produkt "den Tod** ein,aan übt die "geplante Obaoleszenz" wie der

wissenaohaftlioh schön tuende AutäAruck lautet» idchon in den ftreissiger

Jahren hat eine berühmte Firma yerlangt^man adle die ^Lebensdauer der

elektrischen Birne von 1000 auf 700 und die einer gewissen Lamp/e Ton

300 auf 200 Stunden herabsetzen li^^« Dauerhaftigkeit i^t unerwun;^cht,

ein Wirtsohaftslaster geworden« Wieso hat die Damenkleidermode einen

Jahresumsatz von zwölf Milliarden Dollar? Durch "geplante Obsoleszenz"

•

Diese Obsoleszenz kann zwiefach sein: qualitätsmässig d«h. die Sache

geht aus dem Leim^bevor die letzte Ratenzahlung erfolgt csäter hoch

früher oder psychologisoh,indem man die Sache als statusschädigend,

veraltet|geschmackloe miesmacht«Die Eüobeneinrichtig begann man z^B*

in Pastellfarben zu liefernpaaas der weisse Kühlachrank geradezu Yde'

ein vorsintflutliches Gerät annutete» Den Waschmaschinen wurden ganze

Eontroll^und So altanlagen angehängt^Die meisten dieser Schalter waren

%Kjh^ffiUit^^ Die E:raftwagen bekamen vorn und hinten nicht weniger als

14 Lichter »Tr über kam xaan mit dreien au8«7on den 14 sind wiederum

viele funktionalosjc tttYwpy«» Die Wagen aind so flach geworden, dass iU^.k'f'-

1^J:tlß^'^. ........ ,. ... .4f. _ l)JUl^^.k/hdas ijiinsteigen (eins 4ual l<^Lj4*it44^,riaii#ACU»^ für ^
AflMirika ist zom Paradies des Bspsraturmannes geworden,aber die

Eraatztoile werden immer teuerer ,komplizi orter und schwieriger zu

beschaffen«Die Srsatzteile veralten so rasoh wie die T;ypen«4er iSrzeugnisae

Die Sthii. der i^aufgowohnheiten einkt» Die i'rei&e^^eii -Preislisten sind

eitel Schein und niemand will diese Preise zahlen« Die Konkxtrrenz i^t



koln Preiswettbewerb tmd kein OüteWettbewerb mehr , sondern ein Wettbe*

werb in der Reklame« Naohfrage und Angebot fu:iktionieren nioht mehr

riohtig; der Markt l^st Uberflutet^aber die ^reiae sinken tritsdem

nioht»5^iwljfarVIoaa nooh mehr Oeld in die Beklame gepumpt.Preis wird

als Sebensaohe behandelt tiad die Trauen werden in die **Shopping

Centers'' wie zu geaellsohaftliohen ^eranstaltimgen rerlcokt •

MgnBwf 4iaar Kredit/erlelohtert den ^tsoilues zum i^inkauf .man beaoh-»

tet nioht söBö/KOöteiy^^Te^rOasen Gewinne der Finanz ierunga firmen«

Auoh die Leute gdie in das Bestaurant essen gehen^legen die "^Credit

Card"^ vor^das Bestaurant musa yon der Heohnung Provision zahlen^

aber es tröstet aioh damit^dass der C^ast mit äin Kreditanweisung

um 20 bia ES Prozent mehr verzehrt als derfBarzahler« Pabei hat '

Amerika Schule gemacht ,Asz das Batengesohäft blüht in Jugoslarien und

sogar in lloakau^wo es bisher als "entartete kapitalis isohe Sepflogen-

heif* yarsohrien warde. Die typische Familie hat einige Tausend Dollar

3ohulden,am meisten verschuldet sind die Vorstajldtbswohner»3ie sind

vom Bankrott-im Falle der Arbeitslosigkeit höchstens drei konate ent-

fernt«

In einem am Broadway gespielten Sheateratuok schreijjft ''Der John":

"loh möchte so viele Dinge haben|dasd mich dies ganz verruckt machtt

Geld ist Leben*." und die^Mutter" erwidert traurig: "Wie anders bdd^A ^^vi/u-^

wir» Dhs genügte 3tolz zum Glück." Die Raklamemänner haben eben den

Puritaniamus den Amerikanern ausgetrieben und eins Beklameaufsohrift

lautet: Oatern bedeutet ein paar iichuhe« Die Beklamefao bleute haben

mit ihrer ^oheinpaj^ohologie s^ohon tifmrtli die Örenzen des Lächerlichen

überachritten.Von "PsjohOBnalyse" zweifelhafter Art triefend verkünden

sie im Brustton der UeberzetgungvAass Herreng^^rtel nicht schlaff von

der Stange [Eerabhüngen sollen,weil sie dann keine Symbole der i«.luxulioh-

keit 8ind,3ie müssen in einer schönen durchsichtigen "Vista-^ons"

Verpec) lg dargeboten werden» Bann ziehen sie weibliche Augen an«



o
Das einer Ikanisoh« Volk wird einer 25wang8fütterungaJcar unterzogen

nnd eingegeben wird ihm UeUerfia^aiget au einer Zeit.da dl« Hilfsmittel
Amerikas nloht mehr unoraohöpflioh sind wie vor 300 Jahren, Ifan preist
neuerdings auoh die BevölkerungsTermehrung als kbsatzfördernd .wo dooh
die Liebliohieit der l&ndllohen Oh«ebungySi^;^hrÄ und ft«^- e^A
ganae Staat Hew Jersey ron dtn »angarmen itw-^^adteBM«»-^ JSew York
und PhiladelphlsjgerdrUokt wird . ün Zommanikationamittel wie das Fern-
sehen wird nur da«u rerwendet.den allgemeinen ffedanten des Terbrauohs
%XL Gehör «u bringen. Wegen der Oekonomie der yülle wird das ganze
Wertgebäude der ^ohristliohen ««^ingeatosaeniea lautet dahin.dasa
nicht atolz, sondern Semt die Quelle aller Sittlichkeit ist, Die Men-
schen snohen nioht mehr das ßlüok in einem produktiven leben.sendem
im füterverbrauoh und es waohsen demgemäaa am stärksten die Kapitalen

fühlJj**''^"*'
^ Amerika: Miami,Los Angeles und Las Vegas. Die Prauen

^bn^xx 3loh vom Sohiokaal schwer benachteiligt,wenn sie keinen von
Wand «ur Wand reichenden Teppicübelag.keine Pelzjaoke »keine vollauto-
matiaiert« Küohs und kein "k^rtibles" Auto Ihr eigen nennen, üin

wieviel mehr w«fd«^ihre Zindsr 44M<i{|Übl%» "saohbedaoht" " thing-minded-

Soweit das "«»aooua«" Vano« Paokards.das tt/8l«tt4ft (ineinem
EonBeristil verfasst lat, Asii^eklameJargon seiner Gegner. Aber dies
würen Aeusaarliohkeiten, Die amerikanlaohe Wirtschaft gibt wirklich
tlber 11 iülUarden Dollar JährU oh ^,ay den Wettbewerb in Beklame aus.

Aber mit diesem öeld werdenj^Ä^Talle 25eitungen ^^H%tH'^^ bezahlt.
die der Anerikansr liest, der gewaltige internationale Informationsapparat

dieser Pryeae, die Zosten ^es Rund-und Pernsehbetriebes beetritten.

v^rLü"^' '^ nioht(;a5hBreh .man kann sie dösend vorbeiziehen lassen-

Trehds kovman gewiaasn Betürfnisaen entgegen. Der Melster-

versohwendungsapparat hilft den Autofabriken wenig. Ihr Absatz stockt.

Dir, ipflreinlagwa in Amerika waren nie höher ala heut«. Blngebaute



Verschwendtuig gab es schon immer in Amerika#Vor zwanzig schrieb ein

grosses iäew Yorker Blatt;, ©a lägen ao viele waggeworfene Zigaretten

und ZigarettenatuimnelNbeaonderfl vor den Bingöngen 4#r/lÄxtergrundbahn,

dass damit eine Stadt^ wie Mailand ihren ganzen täglichen Tabakverbrauch

decken könnte« Besonder a frauen würfen kaxun angerauchte Zigaretten weg«

Während des zweiten Weltiorieges trug lair j4in Hotelbesitzer und Politiker

'^edauernd"vor,daas die dauerhaften enslisohen Stoffe einen Ruin für

die englische Schneiderei bedeute1(\und wer wolle schon einen und densel-

ben Anzug ewig tragen? liie von Tstnce ^ackard gerügten Uebelatände

sind weltweit im Umfeng.aie entepreohen gewissen menschlichen Heigungen,

die Amerikaner leisten hier ^g^jai e ioin/Torreiterdienste^Amerika ist

noch nicht so überfüllt wie ea Vanoe -^ackard glaubt. Im Vergleich »
,

zu Buropa wirkt ea als fast tiner schlössen und leer, Bs ist betrüblich,

dass die Amerikaner so viel für larton und Verpackung ausgeben (Dies

lat(5Ia' auf Spitze getriebene Hj^giene) .Ij||^Ilationalprodukt macht aber

über 500 Milliarden im ^ahre aus •Verschwendung und Sparsamkeit sind

relative Begriffe. An sich izt^n Privatkraftwagen unwirtschaftlich,

weil er zu viel Material und zu viel Baum für die Sinzelperson ver-

braucht. Äa hat auch in der Vergangenheit niemals eine Jultuj gegeben,

die jeder Familie ein gernverkehramittel ej i fmil l ftims »
^^

und etwas ähnliches läset sich von ^iaen modernen Geräten sagen.

Das Ideal der Sparsamkeit fund Tugend?) bildet der Wilde in seiner Höhle



..Pi» amwrUcanlaoh« PhUoäOphifl dar OegenwATt

seit dem ^da de» zmiUn Weltkrl.gaa hat .loh das Gealoht d.r
rlkaniaohen ibiloaophie etark geänd«t.31e hat eloh immer mehr

"rerwlaBensohaftlloht- «M von rein weltanaohaullohen öeaiohtapunkten
entfernt. 31e wird Immer «ur Theorie der Wl8een8ohaften,dle sogar in
den ao^lalwieaensohaften immer mehr von mathematleohen Oeelohtaponkten
beeinflusat wird oder ai. wird .n einer Theorie der 3praohe. ungleich
beobaohtet man eine Wirkung In die Breite .einen Zuwachs an Lernbefliaae-
nsn mid lehrem.dem nloht i mer eine Wirkung in die Tief, netsprloht.
Mit dar Verwisaensohaftllohoag and Mathematlalerung tritt auoh das
Peraönliohe immer mehr zurüok.daa bisher eine iJlgentümllohkeit der
Philosophie gewesen ist .Die grossen Gestalten dar amerlJcanlsohen Philo-
sophie ,die au» der Vorkriegsseit in dl. öriegaiseit hineinragten,
sind inswisohen gestorben und die im mittleren Alter stehende Phllo-
ophengeneratlon hat keine ihnen yergleiohbare Indlvldaalitäten heryorge-
braoht. Jiagegen haben sieh die Methoden der ürterauohuag yervieimtigt
uod ungemein rerfeinert. ]).r Reformator de. amsrikanlsohen ürsiehungs-
wesena und Pragmatiat John Dewe, .der eine überragend. Holla im kulturel-
len und intellektuellen Leben Amerikas spielta.ist inswiaohan au einer
hlstoriaohen Gestalt ganordan.Ur hat sich wenige Jahra ron seinem Posten
«n dar Columbia Uuirersitut snrüokgesogen.lebte aber nooh bis ins hßohste
Orelsenalter, Auoh dar naturaliatisohe Denke* George Santayana. dar
starke laatoniaohe Ueigungen hatta.iat in dan Räumen eines römisohan
Frauenklo atera .wo er ala aohreibendar öaat lebte, iat geatorben.naohdem
ar in dieaem Buen Betlro seine wichtigsten Werke aohriab. Obwohl spani-
scher Herkunft.war auoh er in der amerikanisohen Tradition aufgewachsen
und wArda yon einem dar Väter des Pragmatismus.dem Psychologen und
Philosophen William Jamaa in die akademlaoha Welt an der Haxrard Dhi-
veraität eingeführt. Aber seinen Poaten hatte er dort nooh vor dam



ersten Weltkrieg aufgegeben nnd aog eloh sohmoUend nach Buropa auyflWt

ohne dort jemal« eine gtAatige Heimat »u flnden^Dles imr der berühnv-

teste phllosophlsohe "expatrlate'* Amerika», wo er eine Reihe begei-

sterter Anhanger tmd rreimde zurüokllesa, darunter den Aoathetlker

Zrwln Bdmaa von der Columbia Dölveraltät ,der in verhältnlemäeaig

Jungen «fahren ron einer Herzkrankheit hingerafft wurde«

In die Schatten der Vergangenheit trat auoh der Engländer Alfred Borth

W|itehead «urtlok, der lange vor dem «weiten Weltkrieg seine Tätig-

keit von Sngland nach der Harvard Universität verlegte und hier

»um Begründer der spirltualiatlaohen Biohtung der Philosophie der

Gegenwart geworden Ist.In Bngland war er kein Metaphysiker , sondern

Mathematiker und hat »usammen mit Bertrand Russell ein grundlegende»

Buch der Philosophie der Mathematik^Prinolpia Mathematloa'' verffesst«

In Amerika versuchte er die Erneuerung der etaphssik auf Grundlagen,

die an die Bolle Henri Bergsons in Frankreioh erinnerte »lis war die»

die Vermählung tmx tlssensohaftlioher Gedankengänge mit metaphysisoher

Spekulatlon* Whltehead hat aloh In Amerika derart akklimatisiert,

das» man ihn ala amerikanlsohen Philosophen betrachte te«

Solche Wandlungen sind in Amerika nicht selten,man mus» nur auf

den Logiker und Wlssensohaftstheoretiker Hudolf Camap hinweisen

oder auf den Theologen Paul Tllllch,welch letzterer die amerikanische

Philosophie in geringem Easae,wohl aber die amerikanische protestan-

tische Theologie in hohem ^s»e beeindruckte • Auoh JSrnst Oassirer

hat an der Yale und dann kuri vor seinem Tode an d»r Columbia

Universität gelesen» 3Sr hlnterlie»» dauernde Spuren seiner wlrksamp-

kelt namentlich auf dem Gebiete der Aesthetik« An der Columbia Uni-

versität war auch der Begründer der realistischen Philosophie in

Bngland,G*l. Mo»r», tätig »Br gehörte »dkt Bertrand Russell zu den

Lehrern des Wiener» Ludwig Wlttgenstein,von dem sich die gegenwärti-

ge Sprachphil cSophie 5.n Bngland und Amerika herleitet. Alle diese



Philosophie aauerna Iseelnfluaat.

Booh tat 310h d.t Q.g.B.t.na Ihr« ProbL^tUc u«a ale angewandten

Ketboa« gewandelt. Obwohl dl. Probleme der Logl^.d« wlseenechafta-

tbeoll. tmd der llnguletlic .oben .u und. der dr.lsatger Jahr. Immer

^b. in den Vordergrund traten, war doob damal. dl, amerlkanlsoh. Phi-

losophie inlt der traditionellen Philosophie der Tergangenhelt at^rlcer

verbunden; dl. .ahlreiohen phllosophlaohen Zelfobrlften .trotzten

noob nloht im g.g«iwärtlg.n Ua... von logl.ob-mathematl.cb.n :form.l«.dl.

PhUosopbl. war nooh "dl.«T.lT" Im h.rg,bracbt.n Sinn, and ..nlg.r

.m logleoh.r Oder maibematl .ober KalBtt. Inewlsohen Ist .. ander,

geworden ..o da., dl. Philosophie Immer mehr den a«sammenh«>g mit

den weltans=ba»llohen Intere.a« d.r ü.ftentllohi.lt elngebU..t bat

^4 sloh iM.er mehr dem e.ot.rlsoh.n B.loh der Wl.aensohaftstheorl.

«ad der äpraohanals »• angewendet hat.

Ber Zusammenhang a.r smerllcanl.oben mit der engll.ohen Phi-

losophie Ist beut. „It enger alasur 2.1t de, AUAen. d.r .Inelml-

soben Philosophie de. Pra^tl.-..,d.r g.wls.ermas..n von d.r PhUo.ophl.

a.r »ls.ensoh.ft aufgesogen wurde .Die Bolle, dl. .Inat dl. )i.taphs.U

od.r dl. Bi^lon m d.r Phllosophl. gesplelt.splelt heute Im anglo-

am.rllcanl.oben Denkh.r.lob dl. Wlsa.nsohalt.und .war hau,t.aohUoh

dl. Ph5Slt und Uatb.matl)c.D.r Pragmatl».u. hatte dem europälsob«! S.o.

posltlvl.mu..au, d.m die .og.wl.sensobamioh Philosophie d.r G.g.n-

w«t hervorging ,ln.n 8rundgedani.en g.m.ln.am: dl. Ablehnung der bishe-

rigen «.tapb,.li,..nn auoh dl. Oriind. d.r Abl.hnnng ander, waren. PUr

jl. Heoposltlvlaten «.ren metapbjsUobe Sätze slnulo..fUr Pragmatlst.n

hatten .1. 3le nur dann einen Sinn, wenn sie f-ir das liensohenleben

»Olgen batt«. es umgestalten konnten, «erad. ..11^ dl. Pra^tl.ten

in Ihren arundtendensen mit d.n.n d.r .uropäU.b.n B.opsltlvl...n

beg.^n.lconnten die let.ter.n In d.r .m.rll.anls.ben Phllosophl.



Sinflttss gewinnan.Mes gilt in erster Linie für Budolf Carnap,abor

auoh für Hans Re iohenbaoh , Carl Hempel und Herbert Feigl, Beiohenbaoli

ist inzwiaohen in Jungen Jahren gestorben.aber posthum erschien daa

Ton seiner l^au Maria herausgegebene Werk "The Direotlon of Time"

daa sich mit der Präge aarrfrirgr der Hiohttimfcehrbarkeit der Zeit be-

schäftigt
. Aber er erörtert diese Präge hauptsächlich vom Standpunkt

der modernen physikalischen Theorien,nicht etwa wie Martin Heidegger

das Problem der 2eit im Lichte seiner Ontologie sieht.

Die Philoaophie der Gegenwart zerfällt in drei Gebiete,die auoh

ge ograjihi soh und politisch zu umschreiben sind. Die Philosophie der

englisch sprechenden Länder »zumal Amerikas beschäftigt sich hauptsäch-

lich mit dem Phänomen der Wiasensohaft,dor Logik und der Sprach« »also

mit der rein intellektuellen Seite des Lebens-seinen Denkfuntionen;

die Philosophie des europäischen Kontinents wendet sich hauptsäch-

lich den Lebens-und-Gefühlsintereasen das Individuums zu.also der welt-
der menaohliohen PeraSnlichkett :

anschaulicüen -froblematik/ die marxla tTiöhe Philosophie dsa Pstena

konzentriert sioh auf das rein Öesellsohaftllohe und glaubt hier

den aohlUssel auoh au allen weltansohauliohen Prägen gefunden zu haben,

5ie wird daduroh zu einer duroh staatliche Macht gestützten ein-

seitigen Doktrin*

Die weltansohauliohen und politiaohen Sruadlagen der amerika-

sohen Philosophie sind nicht fraglioh, sie beruhen auf der Philosophie

der Aufklärungszeit uad gehen aui; englische Denker wie John Locke

und auf französischeil wie Montesquieu und Rousseau zurück. Diese /-l

Grundlagen sind im Gegensatz zum europäischen Kontinent seit der

Begründung c^r amerikanischen Bepublik nie zweifelhaft gewesen*

Deswegen kjLnnen weder totalitär-fasoistische noch marxistische The^

in Amerika i|*d3Rr JPuss fassen» Der Marxismus wird als eine

historisch bedingte iSrsoheinung angesehen, die vom rein wissSÄ^chaft-
j

'

liehen Standpunkt überholt ist. f

jT'
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Gerade die wlaaenaohaftafreundllohe slnatellung de« amerikaniaohen

tteistea bringt ea mit aioh.daaa er weltansohauliolxenja seibat wissen-

aohaftliohen Sxtremen abhold ist und letztem Ändea im realitätanahen Prag-

matiarauB eine Remedur gegen Uebertreibnngen findet,

Daher erklärt ea aich.dass ganze Sparten der europäischen

Philosophie wie die Ontologie oder Philosophie oh e Anthropologie in

Amerika gar nicht vorhanden sind. Ganze philosophische Biohtmigen

wie die ßxistenzphilosophie oder Phänomenologie haben in der amerilcani-

sohen akademischen Philosophie kaum eine Entsprechung. Wohl gibt ea eine

angesehene philosophisohe ^eitaohrift "Philosoph^ and Phenomenol ogical

Hoaearoh",die heute von Marvto Parber an der Universität von PenneyIvania

herausgegeben wird.aber aie hängt nur lose mit den phänomenologischen

Eiohtungen zusammen, die europäischen philosophischen Richtungen haben

nämlioh die Heigung.daas sie auf amerikanischen Boden verpflanzt ihre

«raprüngliohe Schärfe einbüssen und dies gilt auch vom europäischen

Beopoaitiviamua.Sie verlieren ihre ursprüngliche polemische Schärfe und

auch ihre politische Tendenz, falls eine aolohe vorhanden war. Sie werden

«eltanaohaulich neutral«

Amerika ist heute der Hauptsitz der wiasensohaftatheoretischen,

logischen und linguistischen (d.h. semantiaohen) Diiter8uohungen,obwohl

aie ursprünglich aua Buropa stammen. Zu den bedeutendsten Logikern gehört

Alonzo Churoh,der seinerzeit den "Journal of Symbolio Loglo" herauagab

Tmd nachwiaa, dasa ea niemala möglich sein wird, eine Denkmaachine zu

konstruieren, die ns naohweiaen könnte,welcher Satz aua rein logischen

Gründen wahr oder falsch aei. Die-Wlsaenschaft von den Denkmaschinen,

d.h. die Zsbernetik atammt von HoX Wiener vom "Uasaaohusetta Inatituta

of leohnologj". Zu den namhaftesten Logikern gehört Willard V.^uina.

der die neopositiatlaohe Unteracheidung aller ainnvollen Sätze in

analjtische (der Logik) und in aynthe tische (der empirisohen Haturwlsaen-

sohaft) von einem pragmatistisohen Standpunkt anfocht. Br meint also,

daaa ea zwiaohen logischer uad empirischer ^irawlaahelt nur einen Gradun-



teraohled^nioht einen grundsätzHohen gibt« ßiin Zompendlum der »/lasen-

sohaftatheirie gab unlängst Jrneat Hagel von der Colionbla Universität

heraus. Es heisst •'The atraotttre of Soienoe" JHfagel will hier die logi-

sche Struktur der phj/ alkalischen,biologischen und sozialen Wissenschaften

einaohliesslich der Oesohichtswlasenschaft gebenJSIagels Buch ist 618 Sei-

ten stark* Uach ihm gibt es vier lypen wissenschaftlicher Erklärung; die

deduktive, die auf dem OrundsatÄ der Wahrscheinlichkeit gebaute (proba-

biliatlöche)tdie funktionale oder teleologische und die genetische^

Bin Logiker von Weltruf ist Selson Goodman von der Düiversitfit von Penn-

sylvanlaö der Mathematiker und Philosoph Alfred Tarski,der an ä.n

TÄiiversltät von Kalifornien ^irkt und aus Warschau stammt. Sr ist ein

führender Semantiker der polnischen logischen Schule, Der dem ^Wiener

Zreis'^ nahestehende Herbert Peigl kommt aus Böhmen und wirkt an der

Universität von Minnesota .Sr gibt die aeitschrift "Analjsia« heraus.

Der Uama »analytische Philasophie" entspricht in Amerika ungefähr dem

europäischen Seoposltivismua, 1>ot eigentliche Begrtoder der analytischen

Philosophie ist der Engländer Cr#iä# Moors* Dies hinderte ihn aber nicht

daran,absolute ethische Wert« anzunehmen,die welters nioht analysierbar

sind. Hin Hilloaoph der Sprache und der Mathematik,also gleichfalls ein

analytischer -^ilosoph ist; f « » «.«> Sn£pLai

Qornell Universität in Ithaoa,lä#lf • wirkende Max Black, der die Zeit-

schrift '•Ihe Phllosophioal Beview" heraasglbtt einer Zeltschrift ,dle vor

her den intereaaan dar IdeallBtisolien Phllcaophle dient«, läin» nauer«

Art von lingoiatisohen Iftiterauohiaigatt hs^en Ohomaky vom "Uaaaaohasetta

Inatituta of Seolmology" und Panl Ziff von dar IJftiTeraität von Pannayl-

vanis aingaführt. Die Ormidlaganforaohung in der Uathematik butreibt

der berühmte iftirt öödal , der at» Mähren atanant tmd dar angata Freund

Albert Binsteina war. Tir wirkt am Institut für höhere wiaaenaohaftliohe

foraohung in ?rinoeton^.J,,dea8en berühmteatea Mitglied eben Binstein

war«



Man hat In Amerika versucht^ die analytisohe Philosophie auoh auf

solche Pls8lplinfn,wle die Ethik tind Aeathetlk auszudehnen* In der

Bthlk tat dies namentlloh Charles Stephens on ,aber er hat dabei die

ethlsohen Begriffe relatlvißiert • In der Aesthetlk Ist Susanne K, Lan-

gr Äunäohst vom Jogisohen Poöltlvlsraua,um Ihn zu kritisieren.31s

hat die These abgelehnt,daas äathetlaohe Phänomene gefühlsaaohe seien,

nloht ein Gegenstand wlssenaohaftlloher Dlakusslon. Uto dies nachau-

weisen, hat sie an Srnst Casslrer anknüpfend swel Arten Ton Symbolen

festgestellt: dlakuralve,dle in der Wlssensohaft Anwendung finden, also

Saohbezelohnungen, tmd ansohaullohs ,dle die Kunst In Ihren Bildungen

bentltst »Diese Symbole sind ein Aufdruck des Innenlebens,also des

Oefühlölebens, das nur in solohen ^unstsymbolen sioh offenbart*
«

Diese Ssmbole sind aber nioht konventiouell wie die apraohllohen,

die Symbole der Kurxat haben keine Syntax, sie sind einmalig .Diese

Theorie dehnte Susanne K.Langer dahin atiB,da88 sie die Kunstwerke

als Gegenstand der Illusion beaeiohnetjder Raum-und äeitillusion. Damit

knüpfte sie an solche Theorien wie diejenige von Konrad Lange an.

Ob aioh nun der öedanke dea anaohauliohen Symbol« mit der Illusiona-

theorie rerelnigen lÄaat .ist eine andere yraga. üine ähnliche aeman-

tisohe Theorie der Kunst versuchte auoh Charles Morris (vorher

In der Universität von Ohioago,Jetzt von Florida) zu begrUnden,aber

Im Rahmen einer weiter gespannten Zeiohentheorie oder Semiotlk.

Br versuchte wiederum eine Synthese von behavloriatisoher Psychologie

und Spraohtheorle auf der Grundlage »dass die Sprache ala solch« ein«

Verhaltenswei»« ist, Br hielt aioh aber nioht konaequent an di«

behavioristisohen Gruadlagen, sondern «eine Zeiohentheori« knüpft

zunäohat an diejenige von Charl«« 3. Peiro« an, dem eigentlichen

Begründer dea amerikanischen Prapnatiaous, Peiroe behauptet« bereit«

1878,dle Bedeutung der Begriffe bestehe in der Vorstellung ihrer



8
ainnlloii9npb«obaolitbaren Folgen« Dltat Folgen wurden dann ron WllllaA

Jbsdbm SU **praktlsohen Eonaeoj^aensen'' yergröbert^waa Peiroe selbst als

eine Ter grliborang ablehnte •

Charles Peiroe kannt drei Arten von Selohen^ aymboll^ohe (wie

2«B« "tlsoh**!*' Stahl** )^ ikoni&ohs oder blldliohe und aohlieaalloh

hinwelsends fwie ** dieser**) «Ikonlsoh ist ein Zeiohen ^wenn es eine

saobliohe Aehnliohltelt mit dem Gegenstand aufweist ^den es bezeichne t,

etwa wie eine Landkarte oder ein Gemälde« Morris hat anfanrieh

das llconisohe ^eichen als das eigentliohe Sunstzeiohen angesehen und

diese Annahme fand auoh ausserhalb Amerlkaa Anklang« Aber er ist

später Ton dieser l^inteilung abgewichen und eine lafel Ton Zeiohen

aufgestelltpdle sioh an die beetehenden Si&zlplinen wie Wiasenaohaft^

Beligion pPoesle usw« anlehnt »Bas 2eioh©n in der Wiösen&ohaft z|-B«

ist rein deskriptiv, aber in Poesie ^M^thos und lloral ist es w^rtend^

in der Religion, Politik,!I?eohnologle ist es preskriptlr, d«h* Handlung

anweisend, und formierend in der ßramifiatik, Logik u: d Mathematik«

Diese £las3ifikat.ion i^tiess auf Kritik,weil sie aohwerlioh von Ter-

haltungsweisen ableitbar ist und eigentlioh chie Sparten intellek**

eller Tätigkeit ,weniger den Eigenwert der ^eichen angibt« In dieser

lafel konnte das ikonioohe "^eichen der i^unat nicht untergebracht werden
s.

und wurde hauplsäohlloh deswegen beseitigt, well die Po^le als Gebiet
fraglich

des ikonischen Zeichens isatfsttijutt wurde« Die neueren sprachlichen

Theorien gehen weniger von Zeichenbedeutung als Ton dem 31nn der Sätse

und i^er Bestandteile aus«

Die behavioristisoho Psychologie, die bei Morris zur Anwendung

gelangte,hat fast aU3Schlie93lioh das Gebiet der ps^ohologiBOhen

Wissenschaft erobert,und zwar deswegen,weil sie die B^wusstseinser«

aohinungen durch äussere Merkmale zu erklären Tersuchts tUot

zwar ohne Zahilfenahme der Introspektion, die als unkontrollierbar

galt und dem Ideal wissenschaftlicher Schilderung widersprach«



Ob man iTbor BewuBatöelnstatsaohen apreohen kann ohne Hüokgriff auf

daß Selbstbewuastaeln iat eine andere ffrage •Dessen ungeachtet hat die

behavlorlstlsohe Payohol.gle gewiohtigo J*olgen fUr die Philosophie

gehabt »Sie entspraoh der Wisaensohaftllohkeit des Pragmatlsraae genanao

wie die Phänomenologie in Httropa sloh mit der Gestaltpayohologie ver-

band. Der behariorlatlaohen Pasohologie in Amerika entsprach die

»og. objektire Payohologie In Deutaohland tind die Sohule der physio-

logiaohen Psschologie von Iwan Pawlow in Russland* Sie hat ihren gross-

ten Oegner in der Psychoanalyse Sigmund« Freuds erhalten, dessen Be-

griffswelt nioht nur in die Psychiatrie, sondern in die Pädagogik,

Itlteraturkritik und die aosialwiesenschaften eindrang. Andererseits

wird die Psychoanalyse ron den philosophischen Haturalieten, den An-

hängern der analytischen Philosophie als ur wissenschaftlich rerworfen,

weil sie ihre wissenschaftlichen Ideale aus der Mathematik und Physik

schöpfen. Indessen gibt es trotsdera gewisse tiefere riebe r eins timmungen:
in Amerika

die Icglßohe Analyse der Sprache/ist eine Tiefenanalyse &tx Denk-

proaease wahrend die psychoanalytische Psychologie eine Tiefenanalyse

der Oefühlsprosesse und des Triebl^bens sein will. Die gesell3chaftlic|e

Forschung von Karl ^rx und später von Max Weber wollte eins Tiefen-

analyae der gesellschaftlichen Prozesse sein.ln ähnlicher Welse ist

die moderne Mikrophysik eine Tiefenanalyse der physikaliachen IJrschei-

nungen»

Hun darf man nioht glauben, dass die analytische Philosophie

mit ihrem Aksent auf Legi., und Wlasenschaftstheorie in Amerika allein-

herrschend ist.Mes iat nicht der Fall* 5a gibt vot allem bedeutende

aiatoriker der Philosophie, die noch aus dem unmittelbaren Johülerkrel»

Jchn Deweys stanBiien^ao Herbert W.Schneider, der früher an der Columbia

ünlveraität und Jetst nach seiner Pensionierung in 01aremont,Zallfor-
Abtellung für

nien wirkt uid lange Zeit hinduroh Direktor der/ humanliitische« Wissen-

schaften der TMMCO in Paris war. Er iat Jetat Vlaepräsident des
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^Institut Interufitlonal d« PliiX:)doplxl6'^* Si Ist Übrigens mit Joachim

Ton Rlntel6ii (Universität Hains) befreundst and hat ein In Amerika

seltene« Veratändnls für die europäischen philosophisoton Richtungen»

Da er bis vor kurzem der Hauptherausgebe r der wichtigsten philosophischen

Jachseitaohrift Aroerlkaa **Iournal of Philoaophj" war, das an der ''Ca-

lumbia ükiiverBität aweimal im i^onat erscheint, war er nicht nur wegen

seiner Schriften, sondern auch seiner Stellung und Tätigkeit wins

wichtige PerBÖnlichkeit Im Intellektuellen Leben des I*andeSt Mit ihm

suaammen wirkte sein enger Sedationskollege und Professor der Philo-

sophie an der Oolumbia Universität John H.Bandall Jr. ,6.9t Sohn eines

protestantischen Geiatliohen und achriftatellerStJohn H#Randall hat

vor kuraem ein stark beachtetes Buch über Aristoteles herausgegeben*

Sehr bald wird von ihm ein umfangreiches Werk über die öagohlohte der

PlOlOßophie von der äenalssanos bis zur AufklÄrungsaeit erscheinen •

Auch Paul Oskar Zristeller , (der aus Berlin herriUirt) ist als

Zenner der antiken uiid italienischen Philosophie an der Oolumbia

aiiveraität tätig»

Die Aesthetik hat eine wichtige Pflegestätte

in OlevelandjOhio gefu den» Dort arbeitet seit vielen Jahren Thomas

Munro,ein Schüler Deweya am Cleveland Uuseum of Art, einem der wichtigst«!

Euzistlnstitute des ^andea als Kurator des x^rziehungswesens und als

Herausgeber des "^Journal of Aesthetios & Art Ovitioism'*, das aum

Mttelpunkt der ästhetischen JEPoraohung in Amerika geworden ist • Diese

Zeitsohrift ist international in dem ^inne,dass auch europäische

Aesthotiker in ihr £u Worte kommen, sie ist im Gruade genommen die

Baohfolgerin der einstigen ^^Zeitschrift füx Aesthetik und allgemeine

Eunatwissenschaft '^ Uax Dessoirs in Berlin^In Deutschland erscheint

an ihrer atelle nämlich ein Jahrbuch,herausgegeben von Heinrich

Itltzeler»Den Bemühungen Thomas Eunro's sind zwei internationale

Weltkongresse für Aesthetik au verdanken,nansntlich derjenige von
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T«neaig Im Jahre 1986^ Thomaa Munro ist phllci^ophiäoh getprooheu ein

Äatuxaliat tmd verfolgt in dtr Aesthetik «in Ideal (L%t Wisaenaohan-

liohkeit# In Aiaerika besteht aber nioht die im deutschen Sprachgebiet

entstandene Tremnmg »wlsohen philosophischer Aesthetik uad enipirisoher

Kunstwietensohaft« 2u den bedeutendsten Mittelpunkten der Zunat-

wiasenaohaft in Amerika gehört das '•Institute of Fine Arte" der Hew

York IMiversität (Hew York), Äfct das %n seinen Lehrern auch Oelehrte

aus I^eutsohland wie a»Bt Panowalq? säblt«

Nun darf man nioht glauben,dass der philosophisohe Ideraiamns

in Amerika ausgestorben iat^Dies ist keineswegs der J^'all.Su seinen

Zentren gehört die Yale ttalrersität in Hew HaTen,aonnt In aein^ar

gegenwärtigen Form rührt der philosophisohe Idealismus von Alfred H^

^hitehead her» An der Yale ühireraität war bis su seiner Pensionie-

rung Brand Blanshard tätig ,der den Dnaliöraas von Leib uad Seele

lehrte und au den Kritikern des Ueopositismua in seinen veraohlefienen

Sohattierungen gehört«. An der ''Yale'' lehrt Paul Weis«, der die

Zeitschrift "Review of Metaphysio»*» begrtindets uad deu philooophiöohen
fortdauernde

Theismus aufrechterhält: Wo ea keinen (Sott gibt, gibt es keine/Ver-

gangenheit, kein Terständnis dafür,was wirklich möglich ist und keine
^*:

menaohliohe Persönlichkelf*» An ^n "Bmorj Uniferaität^ in Atlanta (fiorgia)

an der seitweilig Reimit Kuhn (heute :UUnchen) uutirrichtett und

Jtiliufl ffbbinghaua (Marburg) Gastprofessor war^ lehrt der philosophiaohe

Idealist Charles Hartshorne, der in Wudsensoi^iaftstheorie und Logik

beschlagen ist wnd den ontolÄgiaohen (Jottesbeweis su erneuem versuchte:

Seine These lautet: wenn die Gottheit Icgiach möglich ist^dann ±sk

existiert sie mit Hotwendigkeit»

Im amerikanischen Geistesleben nimmt Übrigen» die philoso-

phisohe Theologie eine sehr bedeutende Stellung ein,wdil sie grosse

Bersönliohteiten hervorgebracht hat, die im geistigen Leben des

Landes vielfach einflussreioher sind als die Pachphilosophen* Da



y^ ^ daran erinnern ,daaa noch vor hu, der t Jahren nicht Laien,

sondern prote.tantisehe Oei.tliohe den üuterriobt in Philoaophi.

«, den air-riicanischen Houhechulan erteilten.Die. iat inzwischen ondera

geworden. Zu aolohon geiatig herrorragenden l^heologen gehören

Reinhold Siebnhr und d«r au. Deutschland kommende P»nl i'illich. Sie

lehrten beide am -Union Sheological Seminarj" in Uew iorlc.daB gowia.er-

maaaen die theologische Fakultät der Colu«*ia üniTor.ität daratellt.

Obwohl eie administrativ von ihr gesondert ist. Da ist nun erwLhnena-

weert,daa8 nicht Philoaophen,aondern diese Theologen exiaten.philosophi-^

aohe Gedankengänge nach Amerika brachten.^onst kam dieae phUcaophiache

Richtung mehr in Gestalt von Pramen md Literetorwerken in Amerika au

Worte.Dabei ist die Kenntnis der fran.öaiechen Spielart der K^dstena-

phlleoph>e von Jean-Paul aartre hier besser bekannt geworden als

Ihr deutsche. Urbild von ^1 Jaspers u.d Martin Heidegger. Zu den

namhaftesten Theologen gehört hier auch H.Richard Hiobuhr. der Bruder

Reinhold..aber Reinhold b.aohäftigt sieh auch mit der IJheorie der

Staatswissenschaften und spielt auch im politischen Leben Sew .orka

.ine wichtige Bolle. Br steht der amerikanischen Gewerkachaftsbewe-

gun« nahe J)as gasellaohaftliohe Interesse ist aber in den amarikani-

sehen fachphil030phi.cl.en Kreisen schwach. Auch d.r sohwei.erisohe

Theologe Earl Barth iat hier wohl bekannt wie denn Überhaupt die Bin-

Itiss. de. deutschsprachigen ProteataatismoB seit den Anfügen der

amerikanischen Kolmial^eit in Amerika wirksam waren.weit mehr

als die Binfläase der deutschen Philoaophie .die erst viel später

wer aur Geltung gelangte. Jnter den heutigen Theologen ist Tillich

^1« als S,.te»*tiker.liiebuhr mehr al. ethischer Denke, beaohtbar.

u4 ^ hr^h• Khr»n 2at«ll« M lehrt naoh Minor
PaaL lUlloh wurden hier hohe anreu &\xj»mx4.^

^ ^ Tf^^^^TÄ TMiTersität.der bedeutendsten dea Landea.
PeuBionieruAg an der Harvard mxrej^^^y^^t^^



/ Die amerikanisohe Philoaophia
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Max Rleaer

DAa kürzlich von dor ''Philoaophioal Librar:y'\ New Yürk,veröffent-

liohta^feuoh "Anf^rioati Philo^ophy^ mag *itaL^:iWit:i^ä^ Intereatie bean-

dpriiohen als ein Veranoh ,in )cnr?ien Kl nzel dar Stellungen ©Inen r»ll-

gemeinen Teberblftkl: über die Problem© m\d Richtungen der zeitgenöoöi-

aohen amerikaniachon Philoeophie zu gewährenlPiese E^aa^^a sind von

mehreren Porträtakizaen voratorbener Denker gefolgt.

Richtungen hängen aber eng

zusejTimen ,weil der Segenatand der ünteranobung stets von der einge-

öohlagenen Richtung abhängt ,bezw. von der öohale,der man angehört.

Dabei iftt für eine ^^f^sf\MK philoaophiaohe Richtung der umstand ,

daaa sie sich mit gewissen ßegene^tänden überhaupt nicht oder nicht

mehr beschäftigt ebenso bezM.ohnend wie die «atsacheK des Intereasea

für andere Gegenstände. DaJneg?.tive Interesse iat nicht weniger auf-

3ohlU38reioh «*fi^3 positive. So ist z.B. die auf de.^ europäischen

Kontinent beliebte "Ontolcgie»^ überhaupt kein Gegenstand amerikani-

schen Philosonhierens .Wenn men bAdenkt,da38 die a^ner ikaniache

Philosophie leine ''Lab ensphilc Sophie" in iinne von oirrimel ,Klages ,

4^ ....
:ie

von Husserl noch den Sxl^nzialisnms seiner iäachfolger raitgenacht

hat 90 erL-ibt sich sofort ein grundlegender ünteraohied in der i2in-

Stellung ^JSsJSj:^ti^A^e/^ "^^^^^^^^^^^i^

Ä,,gK^ der philosophischen ^^^'^^

Strahlungen *«*&« vereinzelt in Amerika vorhanden sincf, dani'i^oh:»

in den Hochschulen der Theologie

,

die aber mit den Universitäten

nur lo«e oder überhaupt nicht «HWOTnrinfflS^^It^^^ '*"e a.^.^^

der allerdings aus Deutschlr^nd ata.mm^ndt7?Tof .Paul Tillich zu er-

wähnen»

l^i\ Grund gegen 3t and des zeitgenössischen amerikanischen Philoso-

phierens bilden nicht so sehr metaphysische als logische, sprach-
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philoaophisohe ünt erauohungen, ferner l'orachungen über die ilethodolo-

gie der Wissenschaften. »a^b^lle diese Jegenstände blloT^ein mehr

oder weniger ausammenhängendes (^anaes.i^ie Philosophie der Wijaen-

achaft warde labM in A t lMMijj?fj&e^<>4q<i/von den Pragn^tlsten Georce

Mead und John Dewey uad ^•«''Von deteen Vorgänger Charles Peirce

eingehend behandelt .In ihr elfheut igen öestalt it^t sie »eiiSyVon
ff rau^j d[tS£thl,

^

de« europäischen NeopositivisJMUi,aEarjaftn/ *ertr**Br maistena in

Amerika leben,ferner von Physikern wie Albert Einstein und namentlich

ii P.W, Bridgman,den3 Verfechter des Operationali smus stari: beeinflusst,

Nun gibt es starke Berührungspunkte zwischen den pragi^ir^tistischen
ycTh oUk/

und den neopositivistisohon Auffassungen ^labig Me/lJatur der ?'issen-

schaft und aus dieser Wahlverwandsohaft erklärt oioh, v;arum die

europäischen i^^eopositivisten wie Rudolf CerDap, Hgns Beiohenbaoh usw

in Amerika zu so grossem SiÄÄUÄö^ gelangt sind, ^ie begegnen sich

/Hürtaa(Bi3|aXiA5At in 6.^x skeptischen Einet eilung,vornehmlich in d^r iJeber-

zeugung von der Relativität und Wandelbarkeit wissensohaftiioher

isJrkenntnisse. Aber dies« skeptisch-empirische Hinstellung ist trotz-

dem mit der ÜTcberzeagung gepaart, dass die Wi339n3ohaft-und nicht 6tv/a

Metaph37sik-die höchste Blüte des Mensohent^eistes darstellt. ferner mit
der

"

ÜÄ Ansicht ,da83 iiietaph;y3ische Spekulationen wi83en^:;.chaftliohen

Ärkenntniaaen keineswegs ebenbürtig und sohon gar nicht ihnen über-

legen sind.Man ist sich dar Grenzen der Y/issen^ohaft sehr v;ohl be-

wu83t,nber dies bildet weder den Ansatz zu Angriffen auf die Wi^sen-

Schaft noch den Ajlöia^ zu einem Zulturpessimiamus jc^rti/zu '*über-

wissensc.'iaftlichen" Konstruktionen.

Die logischen und spraohphilosophlschen ^Jntersiohungen

habeip in Amerika oinon pragmati st lachen Ahnen in der "^er don <es er-

wähnten Charles Peirce, sie gehen aber in Wesentlichen auf das 'Yerk

der itiglänaer Bertrand fiussell und Alfred K.Whitehoad zurUok.oplter

hat der Ludwig Wittf_renstein diese Hichtung lj#^«4t^CU3et un
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%doif Carnapa "Logische öyntax der Jprache" ^^^ f^<Ji§j^ten^^

gemacht.Aach die Logiker der polniachen ochule v;ie Tsir^ki ,CfaTiotek

und Laakaaiewioa sind atark beachtet worden, (Tarski wirkt in Ealifor

uien) TmcTTljiiö r ika l|5<t./©f^ als der fruchtbarste Boden für diese Gre-

dankeni'iohtung gezeigt, die hier eine Art/^he mit dem Fragnatiarnua

einging, v^ie vfurde von einheimischen Logikern wie C.I.Lewis und

W.V*0.*4uine weitergeführt , aber auch vielfach reformiert.

Bie 8praohphilo3ophi80iion Jntaröuohu igen -'>,le sie

zuerst vom Wiener Kreia (;ichliok,Wittgenatein,Oarnap,Neurath)

geübt viarden, gipfelten in der Kritik der "Bedoutung*" der traditio-

nellen philoaophiaohen {metaphysiaohen)Begriff8 und ßian goht nicht

fehl,wenn man in ihnen die Fortführung der Kantschen Kritik der

iütaphä'öik mit dem Ktiatzeug der 'modernen -ucgik erblickt. Dit mete-

ph^aioohen Begriffe wurdet ala ^zu leicht'' befanden. Da J at z.B. der

ao oft gebraaohte und so ujaatrittene Begriff des ''Sein«". Hat er

überhaupt einen realen li^^m'i ''sein" (kleingoc^chribenj iv=»u eiu Hilf 3-

aeiuwort /^eiu" (groaageachrieben) doch wohl nur eine Miktion,die

Aufblähung einer Wortforro au einem Wesen, einem ra3?thiöchea '"^eöonjdaa

elt -gtMiiaiÄXien iat. Lie^a beat^lit aua ^e^-euatlÄden,

*^tühlen,Tioohön,oternen,Ai;omon uaw. ,könnt aber kein 'Viein^'.io die

WiAjÄj|(ritiker« Trotzdem habsn aich die hohen lIoffuuxigen,die an die

neue Logik geknüpft wurden,nicht erfüllt. Sv7ar hdt die <3ynbcli3che

Logik mit ihrer strengen ?ormaliaierung der ^onkop^ration^n vsogar

bei dar Kouatruktion der Denkmasoliiuen Lnwenclung gefunden,aber die

opiaohphiloaopuie verlor aioh oft in jpitzfindigktjiten.Aujsördem

hat Linatöina j^/tMiriMHxM* Freund und/llua^^ nä,ch^teu atehanda ^«»^z^

Kurt aödel die üiimöglichkeit einea innerlich folgerichtigen und

zaglcich erachöpfenden logiachen Ä^L4Ma»^^i^'^ oiunc de^ l^iaaell' achen

iWlör^sit-lü-kii^bii'd^aöa nf^,o aolohea Jyatem kann nie vollatändig

bein,falla es folgerichtig iat ^ und nie ganz folgerichtig,falla



Damit wurde auoh die Hoffnung Lelbnltzd einen eraohöpfenden logieohen

Kalkül ''oaloulua ratioolnator" aufzustellen,hinfällig.

lAe dpraohphiloaophie hat sloh auoh der ethisohen und

äatheti30hen Disziplinen in Amerika bemäohtigt ,d,h, Jener Wissensohaf-

ten^die sloh nioht mit ixg Dingen, sondern mit Werten beaohäftigen»

Das Ergebnis war nioht zweifelhaft, da Ja die7welt eine Welt der Dinge

oder ae3ohehni88e(^in die die Werte erst hereingetragen werden müssen«

Naoh Charles Stevenson gilt als "gut" einfaoh dasjenige,was man
// ^

"billigt" • Mit einer solchen Billigung ist zugleich die Aufforderung

voX nj^BEii/Handlungsweise verknüp^ft ,dJ^Mi(|>4jaC-^e4JtLli^^
stellt </

wie ein Ausruf des Entzückens oder ein öchauer des Entsetzens ^g^r^*»^

ein Ausdruck der Billigung lein objektives Urteil dar , sondern} eine

Gremütsreaktion.Han kann(<£u3ilrüoke ,die^mit solchen Ausrufen gleichbe-

deutend sind,lediglich als ^efühl sausdruck ansehen.Nlcht alle Sthiker

gehen so weit, aber die Mehrzahl ist sich dartSHeir einig, dass die Indnc

ethischen Werte sozial bedingt sind und dass es ebensoOMboe ewlgedr

Werte wie/ in der Wissenschaft lii^ätf ewlge^ Wahrheiten gibt.Wittgen-

stein,d^ ^cBa futiUnnx/AslLetp^ W^^^ allerdings gemeint ,Moral

sei nicht von dieser Welt urxd darin begegnet er sich alt der Hell-

glon,die Ja auch vom göttlichen Ursprung der olttllchkelt handelt.

In der Untersuchungen über die Semantik hat das Werk

der Engländer '^(E.Ogden und I.A.HiohBrd8,i3Di'*The Meaning of Meaning"

^
gr ssen Binfluss gehabt,namentlich auf dem Bebiet der literarischen

Kritik und Zunsttheorle.In diesem Zusammenhange muss man auch die

Sprachforschungen bezw.Ibtersuchungen über "^Sprache" und "Zeichen"

von Charles Morris von der Universität Chicago erwf(ähnen,der ge-

Wissermassen eine Synthese zwischen positivistlsoher Philosophie

und behaviovistisoher Ps^^cholgie angestrebt hat .Morris meinte be-

zeichnenderweise ,der gröaste Beitrag des amerikanischen Pragmatismus

bestünde in der Aufstellung einer Theorie des l^^^giSgi^^ auf empirischer
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Grundlagt.Br gebraucht 4»«r/für "^WiteOi" in diesem Zu aanmenhange das

Wort "mind" und meint damit ungefähr das ,waa n&n auf deutsch mit dem

Tiel miaabrauohttn Wort ieist'' bezeichnet. ]]fei86 man den ''&eist" /Wt-
riaoh begrepren wolle,wird/^Sf dem Kontinent kein gelindes Entsetzen

auslösen. ., ,,

Man hat zwar mit wechselndem Erfolg verauoht^die Metaphysik in

Grund und Boden zu kritisieren, aber sie hat ein zähes Leben und

man möchte siel wieder zu neuem Leben erwecken.Der Grund hiefür besteht

darin, dass sich Prägen der Weltanschauung rein wissenschaftlich nicht

entscheiden lassen.Die 'ragen nach dem oinn des Lebens,nach der Welt-

bestimmamg sind nicht wissenschaftlich und daher auch wissenschaftlich

(!(ß(Mr/ti[it

-will

sehen Philosophen d.h. der Positivisten und 3prachphilosophen^^he

'ragen MAIl sinnlos 6d4K-1wab^iaHtjiH»J^^ «jiJfW^id^^j^

dann si^tA^144JJ ^an eben lö><(mötaphysische^ Spekulationen/ Als öeistes-

Philosoph in diesem oinne hat hier Alfred H.Whitehead grosses Ansehen

erlangt, doch ist seine ^etaphysijlf^ 4ptii^^4<^,die er übrigens erst

nach Verlassen des mathematischen -Lehrstuhls in England und Weber sied-

lung an die **arvard Unirersität %»:^ßßspd9bYi^^t der Würdigang der Wissen-

Schaft in enger Verbindung und mit platonischen Ideen durchsetzt.

Auch George SRantayana -in seiner Jugend ein Naturalist- hat sich welt-

und Amerika-flüchtig in einem römischen Kloster idealistischen Gedanken-

gangen zugewendet.Ab er 3antayana ist spanischer Herkunft .udd

hat sich nirgends heimisch gefühlt, er ist^in Gläubiger im religiö-
^^jj^Äum

sen ainn geworden und haT^sIoh/des 'riedens willen bei den Kloster-
amerikanischer <i^y

Schwestern eingemietet .Als/Johrift steller übertriffVan atilgewalt
philosophischen ^

seine/aeitgenossen . Brand Blanshard Ton der Yale Universität ist

^fH^umanisti sehem Idealismus zugetan.

Eine weitere öparte der akademischen Philosophie in Amerika

bildet die Philosophie der Religion, die aber mit Theologie nicht zu



yerweohaaln ^ ttpaj^esen und Bntwloklang aller BeligA«n«a untar-

suoht. ü)le gehört auch au der weltliohen philosophisohen Jfakaltät und

nioht zur theologisohen Hoohsohule. Dieae Iremxung ist umso aohärfer,

als in der (prote3tanti80lien)Theologie eine Abkehr yom theologisohen

iiberaliamua und Hinwendung aur 80g.Heo*rthodoxie bemerkbar ist. Ihr

Hauptvertreter ,*ak der (in Amerika geborene, deutschblütige) Heinhold

Ilebukr,gegenwärtig Präsident des mit der Columbia ünireraität zusammen-

hängenden "Union Theologioal deminary" in JJew York, meint, das tauptge-
, y. . ^ a .

^'i seinem Allmaohtwahnbrechen des modernen 'iensohen bestehe darin, dasa er/glaube,aioh die

sittlichen Werte selbst schaffen oder setzen au können ohne ihren

überirdischen, d.h. göttlichen Ursprung anzuerkennen.Bei Niebuhr-der

als Pfarrer in ^Detroit jahrelang einen Kampf gegen yord führte- paart

sich der Pessimismus über das üenaohentun mit auageprägtem politiachem

Liberalismus .Man muaa nur eine dtrassefden Broadway ) überqueren um
*^

von Hiebhrs 3ohule zur Hochburg John Deweys.dem Hauptpitz des Pragmatis-

mu8,Haturali3raua und analytischer Philisophie -der Columbia Unireraität-

zu gelangen.

Einen Zustrom metaphysischen und spiritualistischen Denkens

brachte in Amerika die "Beschäftigung mit orientalischer , d.h. indischer

und chinesischer Philosophie. Ibtzende von indischen und chinesischen

Gelehrten kamen mit Vorträgen nach Amerika, so Hx , ö.Radakrlshnan und

S.Dasgupta,die Standardwerke über indische Philosophie Terfaaat haben.

Auch die dchriften von Pung Yulan über ohinesiaoh« Philosophie und

die zahlreichen Vorträge ron Dr.Hi Shih sind da erwähnenswert. Die Zahl

der orientalischen Institute an den amerikanischen Hochschulen ist
«jUfUßj orientalischen otudien

sehr erheblich^^Venao die ^/fttittjujucfaöbai gewidmeten Zeit-

schriften, öo gibt z.B. die Universität von Hawai "Philosophy Säst and

West" heraus.

Bs sind in unserer Uebergangszeit vielfach otimmen laut geworden

daaa Logik und üthik eigene auaserhalb des eigentlichen Oebietea der



Philosophie llegenda Spezialwiaseniäohaften geworden sind.Yon der Aeatha-

tik oder Semantik wurde dies sohon früher behauptet. ßs besteht weder

über das eigentliche philosophische Gebiet noch über die philosophisohen

Zwecks etZungen Einigkeit,was nicht yerwunderlioh ist, weil das "Was**

der Philosophie die Philosophen weit mehr bestimmen als etwa die

Physiker den Gegenstand der Physik •Aehnlicherweiae %j^^Uto4di^L»e^die

Dichter durch ihr Schaffen,was Poesie und die ^aler durch ihre Mahlweise

was Malerei ist«

ii^.
Zweierlei müsste betont werden: In der zeitgenössischen Philosophie

1l\^(^e Stellung zur Wissenschaft eine Sentralfrage von grundlegender

^edeutung.oo meinte ein Kritiker: "Hichts unterscheidet die deutschen

I^Ö'^viA^^***^^^^'^^
^®^ unsrigen rnrnkt. schärfer als die Ablehnung

der blÄlogisohen Brolution durch die -deutschen. Die zeitgenössische deut-

sche Philosophie ist geneigt, Darwin als einen Peind zu betrachten oder

ihn schleohtwegs zu ignorieren. ••Welch Gründ57di»se Neigung auch hat,

vom amerikanischen Blickpunkt bedeutet dies eine Verarmung(der deutschen

Philosophie )1 ^
^^^^/^K 99 gibt^^ Amerika eine Volksphilosophie, die sich von der akademi-

sehen beträchtlich i^yt^^tt^täsOLttAtJ^^ unterscheidet. Sie ist weder

analytisch noch pragmatistisch sondern ausgesprochen spiritualistisch

tvLtiirtjp% ffflA4 und «eht auf englischen Platonlsmus und seinen amerikanisohi

HauptVertreter Ralph Walde Bmerson zurück. Di esyfand in populär -philoso-

phischen und religiösen Schriften z.B. der '^Christlichen Wissenschaft»*

UMxtfe«! Hiederschlag.Bs gibt keine entsprechende Kultur erscheinung auf

kontinental-europäischem BAden«

We^Marxismus als Weltanschauung nie tiefere Wurzeln in Amerika

gefasst hat, so liegt der Grund im amerikanischen Empirismus und ^^ ^
Skepsis,die die ^eitbedlngtheit und Kulturgebundenheit aller denkeri-

sehen Leistungen und ffesellschaftliohem Systeme behauptet und tut die

marxistisohelj Dogmatlk^ ablehnt ,wenn a^oh Marxens Gedanken§«a|fe in die

Soziologie oder NationalÖkonomie einen gewissen Eingang gefunden hapflfl^
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Seda Orthodoxie -auoh die wlödendchaftlloha-gedelht dohlecht Im amerl-

kanlachen Kllma^weil ^(pMt amplrl sehen Wesanaart daa Amerlkanard su-

widarläuft^Wenn er überhaupt "absoluta*' Ideale anerkennt ,dann vielleicht

das Ideal ewigen ^perimentierens«

II
Wie sie wurde

Zum richtigen Verständnis der amerikanischen Philosophie müsste eine

geschichtliche Tatsache yorausgeschiokt werden: dass sie nämlich

erst dann in richtigen ochwung kam,als die grossen ^steme der europä-

ischen Philosophie bereits abgeschlossen waren, d.h. in der zv/eitan

Hälfte des 19. und inder ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. JDie euro-

päischen philosophischen Haaptsysteme bedeuten^für Amerika lediglich

eine Vorgeschichte. Der Wellenschlag des europäiochen Denkens hat swar

schon früher die amerikanischen Küsten berührt uad t^^ in vereinzelten

Köpfen Ideenkreise heryor/^ber diese Männer tauchten sporadisch auf

udd aus ihren Hirnen kamen keine wegweisenden neuen BichtAngan, sondern

höchstens matte Spiegelungen des europäischen Oeisteslebens «Diese

Männer waren durchwegs tief empfindende und intellektuell interessierte

protestantische Geistliche .Und da muss daran erinnert werden, dass der

Durchschnitt der amerikanischen Bevölkerung ikm 17 .uad 18.Jahrhundert

gebildeter war als der Durchschnitt der Europäer. Die einwandernden

** Amerikaner*^ waren bibelfeste uad bibellesenda Mit talständler,keine

Analphabeten wie die '^asse der europäischen Bauern .Jede Siedlung hatte

Schulen uad G^eistlicha und salbst das Harvard Collage bei Boaton wurde

ksft\J^;Sfs^^tiJiik\^ begründet»

sehr alt«Der ßalube an den Wert der Bildung ("eöucation")

Der erste bedeutende Denker dieser Art war Samuel Johnson aus

Guildford,Connecticut,der 1696 geboren 'jmrde und als erster Präsident

des King^s Oollega,d.h. dar heutigen Columbia Universität in New York

1778
wirkte und/ starb. Br folgte im wesentlichen der Philosophie des Be-

/
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gründera des engliaohen Idealiamua George Berkeley, der 1729 AmerikÄ

besaohto und aelbat Biaohof der engliäohen Hoohkirohe war, der auoh

Johnson bei trat, Ihm widmete der Profeaaor der Philosophie an der
Herbert W. Schneider und Mra.Carol öchneider

Columbia üniveraität/i±H vor einiger ^eit ein rierbändigea Werk.

Die «weite wichtige Gej^talt in dieser Reihe iat der Geistli-

che Jonathan ijJdwardö aus Wlndaor,Connecticut, der 1703 geboren, zeitwei-

lig als Haupt des College of JJew Jersey,der heutigen Prinoeton Univer-

sität wirkte und ein Werk über Willensfreiheit verfasste.Sr verfügte

über eine Darstellungskraft von grosser JBindringlichkeit und polemi-

scher Wucht und starb kaum 55 Jahre alt.

Der wichtigste Denker der nun folgenden ünabhängigkeitspsriod«

war William Bllery Channing aus Äewprot,Hhode Island, geboren 1780

•

wurde 1825 sum
Er ÄÄX/Begründer der Kirche der Unitari er (American ühitarian Associa*

tion) , die den Yernunftglauben der Aufklärungszeit in

das Christentum einzuverleiben bemüht war. In Boston sind die ünita-

rier auch heute sehr einflussr eioh «Channing meinte, dass man die Gott-

heit nicht 30 sehr in den Haturwerken als in der menschlichen 3eele,^cdo*vy^.r^

suchen mü saa ^ Ai>Mt&*^i^«^^öJ'^^^ • Channing starb 1842 und wurde zum Vor-

läufer des amerikanischen ^ranszedentalismus,aa^ dessen Hauptvertreter

Balph Waldo Smerson , der poetisch begabte und stilgewaltige Geistli-

che aus Boston wurde,der 1803 das Licht der Welt erblickt hat.Ihm

ging Channing7'nIoEFweTF""genug^tJia^

iT^^i^^t^^edA» I^ef Transsedentalismus ,dessen Wirkungen kaum abzuschätzen
Abklatsch

sind, war keine systematische Philosophie sondern ein aauudüund

platonischer ,aber auch deutscher idealistischer Philosophie in sehr

verwässerter Gestalt«Diese ^Gedankenwelt lernte Smerson in England

meist durch die 7ermittelung de^ Dichter! Coleridge,liQj\>tMr/aeutscheiu

romanti^oheS/ Philosophie anhing und durch die Platoniker in Cambridge i^f/nTK^i

«

Er befreundete sich auch mit Thomas Carlyle an, dessen Ansichten ihn

befruchteten und mit deiA ihn eine dreissigj ährige Freundschaft verband*

Emerson wurde 79 Jahre alt und hat als lleister des Essays in Amerika
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wohl kaum ae

V*ir tretan nun in ein Zeitalter ein, in welohemcdie araerikanisohe
eis

Philosophie von der Gxiditliohkelt mmxRxt^t^rtik in personeller Hinsioht

.
n Buropa ^jf^T^Mt phllo-

sophisohem ^ebiet der deutsche Ideali smua-mit seinen Ausläufern in

England und Frankreich- zmix noch immer massgebend Wai ,aber d^^/[göl4^-

\ß/^)^(pd' nicht mehr unangefochten ^^tx^0\y?^ia4vt4,weil ihm die Wissenschaf-

ten,namentlich die üaturwissenschaften mit d^r J^rwinschen iävolu-

tionstheorie^j^^ÄlfcH' ^i® historischen Wissenschaften, die Soziologie

und 2iationalökonomie,^([^<^jj|feg><V4^/^K£^ die Herr-

schaft streitig machten.b;%t i^/UürrpEllosophisoh im Positiyismu8,Materia-

iismus und in den l^ehren **erhert Spencer 3^iajitVJ'1^''^l-*'^tj^^

Dies zeitigte in Amerika, in dem es piMß/ 'keine bodengevrachsenen, über-

lieferten Philosophie Systeme gab, gewichtige Folgen^Dem deutschen studeni»

ten ,der die Aula einer Universität betritt, sind Eant, Hegel, schelling,

Mchte , Schopenhauer ein !t!eil der deutschen deistesgeschichte genauso
*- einen

wie etwa Loc^e,Berkele:7 und Hume xtx/Bcatandteil der englischen Kultur-

geschichtefDilden.Dies liegt in Amerika anders« Die Amerikaner konnten

wohl durch diese Denker mehr oder weniger beeinflusdt werden, dennoch

war es etwas Ton aussen Aufgepropftes^nur die Philosophie Lockes und

der franziisi sehen Aufklärung gewann insofern Qeimatrecht Itf) ^t^^iö^^^^^k^filciA\Jky

m^Jf-^ 1 denken /
als ja raieseflAufklärung8iiki±KKS|i^^ zur Grundlage der amerikanischen

politischen Verfassung und sozialen Ordnung wurde» Dazu trat nun der

mächtige Strom der europäischen Wisaensoheft«

Irotzdem sollte Amerika einen bedeutenden twy^tttHgm bei

LotzewÄÄ in Göttingen, ferner bei Wundt und Windelband vorgebildeten

Yfttrater des traditionellen Idealismus hervorbringen , dessen hundert-

jähriger Geburtstag ins »^ahr 1955 fiel und in philosophischen Kreisen

stark beachtet Nd^qf^/ tomsomehr als manche seiner >:>chuler noch am Leben

sind.Ss handelt sich um den 1855 in Kalifornien geborenenm
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Josiah Royoa, dessen Bltorn in den Tagen das Coldraiiaohea paoh Kalifor-

nion über3iedelten.Bo;/oo verdankte sein^ e*^^^ -^ilduna^^dem unermüdli-

ohen binnen und Traohton seiner Mutter, die keine Opfer scheute,um

iferem ^prössllng in der rauhen Pionierluft des V/estens ein geregaltes

ötudium zu ermöglichen.iieine geistige Begabung ahnend gründete sie

ihm sogar eine 3chale in ihrem eigenen Heim und zog seinetwegen naoh

3an *'ranci8oo.5oyoe kam naoh Umwegen und Abstechern 1882 ah die

iftryard Universität in Cambridge,Mass» nachdem er früher an der nach

deutschen Yorbildern eingerichteten Johns Hopkins Universität in

Baltimore das I^oktorat aex Philosophie erwarben hatte. In Cambridfite

^^!r^ßs^ßxJk:\3(i. erfreute er sich der fa%aj4«>lu*4fe^

gen und Gründers dos "^Pragmatismus William James. Royce verblieb dort

bis zu seinem 1916 erfolgten Tode.Als Idealist ^ickK glaubte er an

den Bestand einer ewigen objektiven Wahrheit, die einem Unendlichen

Bewusstsein stets zugegen ist; er wird noch heute wegen seiner Philo-

sophie der "Loyalität" beachtet. Ihr oberster I-aitsatz lautet dahin,

dass die höchste dem Menschen erreichbare Tugend die Loyalität als

solche sei,d.8L. dar Pienst an dem erwählten Zweck oder Ideal.Freilich

darf die Loyalität eines Menschen nicht mit den Verpflichtungen dar

Mitmenschen in Widerspruch geraten, die Loyalitäten oder Verpflichtungen
aein. Ides ist eine

Aller müssen vielmehr miteinander in üinklang «xkExxIckxiDtrtex • Neu-

fassung der Kantschen Philosophie der Pflicht.

Royce hat Berührungspunkte mit dam Pragmatismus gehabt und
^/

sich zuv;elen selbst als einen -^ragmatisten bezeichnet. iir stand auch

in Korrespondenz mit dam logischen ^enius dar Pragmatisten Charles

Pairoa und n^XioA^ im Gredankenauatausch mit/William James. Dies

führt uns zu den drei Vertretern das PragmatiQrausJai.^\^4^wAp\Ai

Pei»oe,James,und John Dewey.aie begründetah^ die erste Bodenständige

amerikanische PhiloGophie, die dm ganzen geistigen und sozialen Klima

Amerikas verwurzelt war.
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Charleö iiandera Pelroe war der älteate und wohl originellste Denker

unter ihnen und trotadam^am wenigaten einflussreiohe. Zeitlebens unatiet

,

unbefriedigt und frühreif begann er bereits mit 16 Jahren (1855)

daa otudium der Chemie an der Harvard Universität .Philosophie und

Astronomie eignete er sich duroh ^^eibat Studium an.aeit 1861 war er

25 Jahre lang Landvermesser bei ^der^U.^^Coast airvey"(Eüatenvermeiä3ung)
im Alter von ^Z^?-«-^

Ir quittierte mkk/^B Jahren 4JiB Dienst,um sioh (1877) völlig der

Philosophie au widmen.Als Logiker nahm er viele bedanken von Bertrand

Russell und A ,N.Whitehead vorweg, die sie viel später in ihren "Prinoi-

pia Matheraatioa" j.AlVV^^A/^'Wrt*^^ verkündeten.Charakteri«*

stisoh für Peiroe ist 4ar/<Ä^U38pruoh,das8 man Unbeweisbares überhaupt

nicht ennehemen dürfe,weil dies die praktische Forsoteing behindere.

Peiroe besass keine Der stellungsgabe, seine Vorträge waren ebenso

dunkel und verwirrend wie seine ^ohriften.Bei Lebzeiten veröffontlioh-
hinterliess

te er nur wenige kurze Auf3ätze,ldbcÄÄ/ aber Bände von üand^ohriften,

die seit Jahren von der Harvard Universität veröffentlicht werden.

Er starb verbittert ,verzweifelt 1914 aI4 verkanntes ^»enie.aein Huhm

war posthum.

Den Begriff
" Pragmatismus'' prägte nicht er, sondern William Jaijj^,

ein 1842 geborener Hew Yorker, der aus einer steinreichen rFamiiie
^ bekennte

irländischer Protestanten st ammt e . tXe^AiwAj>Ageti^AäJ^^

Schriftsteller ^enry James war sein jüngerer "^ruder, William James

wurde zuerst als Verfasser der Grundsätze der Psychologie ("Principles

of Psyohology") berühmt ,wandte sich erst später (1907) der Philosophie

in seinem Buche "'^ragmatism" zu , desj^^en Wesen in einem radikalen Pro-

test gegen die traditionelle Metaphysik be standfrrtrxtta .Uach James

müssen sich Unterschiede des Denkens, falls sie wesentlich sein sollen,

in irgendwelchen praktischen I'olgen offenbar en.Falls zwei verschiedene

begriffe die gleichen Folgen haben, dann ist es müssig über sie zu

streiten, weil sie ohnehin das gleiche bedeuten. James starb drei
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Jahre nach Veröffentliohung aeine. Buche../Der Pragmatismus anerkennt

keine gesohloa3«Mux Sj^.teme . Lösungen.die nur in Worten bestehen usw.

Br iat aber seihst kein System.sonder^her eine Gei.teshaltung uad
t,

Anleitung «u empirisohen porschangsmethoden.

Aefenliohe Gedanken traten verstärkt in John Dewey auf,

der als Mnd eines kleinen ^^-^^oät^^r^^^^^r^^^^^^^^^

1ÖS9 8ur Weit kam. Ihm gerieten vo

\^^'^^i^jA^^^ai^<i«jyiS^i(^Jiä'^^^^^^^

noplcins IlniTersität in Baltimor..3eine Doktor6W4iu«./iiess "Die Ps,a»(ojl

^^aAj)^ von Kanf.Dass er vom deutschen Philosophen Trendelenburg

beeinflusst wurde.wies vor kurzem Herbert W..ohneider in dar"2eitsohrift

für philosophische Porsohang" {Meiaenheim/Sl.n) naoh.Dewey versuchte

bereits an der Universität Chicago die Beform das ünterriohtawesens

im deni4krati.chen ^inne and William 'au^ea spürte sehr bald die Geistes-

verwandschaft mit i)e,,e,.der seit 1905 bis «u seiner Verabschiedung an

der Columbia Universität «irkte und in hohem Greisenalt.r{1952) in

Hew York starb.Im ihm gelangte die üeberzeugung d« Pragmatiaten «um

Ausdruck.des. es ^^^X^^^f^^O^^ '^^ ^'^^

T'^ft
Sich im .aufe ,.r'fi^^.^X^^ -* ^- Wissenschaft

" U^i^^^<»^^:^^^*V^^*^ ^•t^T/iSSÄ'*
^'* Werkzmug

des -enkena(lnstramentalismu8).me Sff^eforV^^urde von ihm aa--^^'»^^

.J^;^^^^^ durchgeführt, daaa die Schale keine Vorbereitung für

das später, .eb.n.sonderft seibat "^ej-jas^r
-'^^^ '^' Künste rl^ebnis

mJL/^ß Sri
enn au

.ebnis wie alle eBdpr»niyirtrT>»Kwywana auca Vm*«*»*

..d von .^^^^^r^^i^^^'-^^^ä^^^^^^ -^-- ^

aioh schwer abschätzender war noch grösser als die Wirkung seiner

öohrlften«
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fl«u» A«j.i'a»«'Aoiain a«r aL^ii^ jil. o\pn ü^B^hioh

u ahioht. Mit 1838 al« %mt er»Uu .*Jl «le üj-rvard iMir,,r,ltät Jw.a dporka

i3fir eMti» I.ei»»8ttihl diest» öefo?,!,- f» Jf»r .r«ni5*« '?-it, Dl« früfisr«»

f JierltoKl39h«n Oaaohlohttfor.ohor ^jr^- a*ntI«tt<.u,.Ue. über m%99 wrfüff-
tatt-lhr»s 2«iohen« Bankiers .Tflofifcstnwäi*« .ieitiingsUeranaceber.iU »loh
la «hietoriiohaa Gesoll ach..fUß- .,;• : lerte ,uM »vvar aio ^ictoaro.
Xla arate und DerUhmtaett 41a üax &«aelieahaftaa /;ar dla-Maaeaohnaatta

!l:torloal aooifts" m BOL^ou.diö ««ai Johra nach der arstan Int-^ga-

ratlori Seorg« Wn hm^tona ala Frfcaidanten dar »'eralnlfften Staatan be-
twiin^i«* --t^«3.T,}.,jje hl. toriachw^ --.^.«ll'ioi^tan.dio eloh dann übor daa

tend verbrcltaten.lntareaalartan »loh nähr für lokala Gasohlohts.
ialt 1333 hat uloh die sraorl .anlaoliö '^»ohioiitaforaohune derart vorbroi-
^ac .^.isi^ die ymt hlatorlaoher I-abiUtUlonan ellea In dsn 3ohatt«n staut.
tiaa •«* Ähnllohan ««bletan aaf lo.. altau tontinjnt eetan wird,

ida r taraaahttus amari/juiiasJiei- ä^feüulahte hat mehrara Phaaan duroh-
i

. •
n, -^ex «walte reitjcrlag a d ..ein« i oigan haben eine tieftrehands .ievi-

elon dar anarücanleoheia aeaoiilaiitaaai'fßaaangea naab »loh gezogen, Soiohe

..'evl 'ionon der hl.torlsohen Xonaept« aendevn nicht viel an dor Chroaik de»

^Qir^^^ Oder an der fllopTf^Dhi? deT «Injoin^n pe »eh Is.it liehen Peraün-

ilohkPlUn^obv/chl euoh die» vorkoii nn Hi-,M-a war beeüglloh Alexander

lUon« In aer. Utaten J^hra^hnten <?rr 2*^11, Jeine Gabnrtodnten .aran

nio'it vcrlüaaiJo<i;uiari gl?i*bt,ö39a er • alt, paar JcJire ältar vur f la bi^-

i V i.ngeiio-iu.en w!irda.-r trat in dra i -,-Ji-n d poiltleohe i-c-bon Iralücs aga

.j 9in wie laen bisher niaaen «»olitts ,s..it «r dooh gawleaer aaaaan als

uidcrklnd der «^rikanl»ohen Oeao'tlohto,

;ift eraten graeaen Saafm: f»?v r ngön der eoerlkanlöobon C i(-.
<

erfolz-v-j ^ vdaa andr. dea vorlgon JL.a.iaod«r». ad aa Beginn de« ao, roarm-



dli»^^4ir 2<9lt waren dvr pra^artlBtl oncn odtr progretalv«!! iodulo der

0©öOhla.ii^^ii»*^Ii :)il)ai^^ 4'^c. a^ihre iurroii^i: >t;ii '^ /tretfir

Chfirloö 1^ *: i ( ^ Ir.xl Btake« ,'/«rnon I-o^iiö Parrlngton uud ?rodoriok

n 2 d liebten Aaa tlt^

X'U üad der J^ßTiDfir« 31« tiatt«ni^trw^rUia 4«r landwiu.*techoftlieh . i äi

#inan tl f venmrÄaltfn dli^u . gcw^^lsohaftliofioo lo/tjaohrltt^ der

In dw iraältlon iliror ei.^ereu Uolaet ^iwör /'orauas^tiaangen hj,tt«^

In Janfm ^rdrcloh, ans d©m ^io üaw^guagon i$:i: fariaar^ dor sogeuanntcn

'^Popiülaton'^ (Vcak^partel), < or '»Prograaslvo Parfty** iafollettfs, tnt-

aproaaeü v/ux^r.# ^ie hatten di^ -*1ö1*taa^ohungen mitgemeohtg die «loh acoii

deai ersten va^ltlnrieg clugestei..i ; :^t^#n ood viaran alloaamt pailfldtl

In ihren Uebori^eagusigen«

äia waren Anhänger der >^o:.ltI .oiien Iteform, sie rerdanunton

daa 0ro5 akapital und fO'/schtan n'?of; c*,i=»n ökonomlBOhon örundlagan der
palltlaohen läfeignisst der
aaerlknnlsohen fiesohiahte» ^^.^ix^T v.^/^n il^ dl« "aohf olger einer

«>ein«ratlon ' objektiv? r* aiatori>iPr^ die sich von allen politlEOhen

uzid geaelisoaaftliohon Xagoalüiigeu fmh.lelten Uud die Uc&cliichte rein

^wi;^^on;::>otii\ftiligh su pflegen gadac fiten# Qegen dicae CbJoktlyitSLt re«»

ballierten die ''pro£?r©ii3lv#m* «^uö^alohtaforaeher^Heitte iit aber der

Tendel naoh a;:r üalt;eg«Ägeactiät Juila au»ge8o!ilagv;u#Die boatigen

Hiulorlker »lad graaaen Gaaohlabt ^^t^^n Überhaupt abheid^^i^^

sind &k:eptlt.oh beauglioh der ^.rasdltät g£;i»3hichtlicher Jr^igni^s^^

u 4 bea^hiiJ'tigen 6ioh ^dt uim^^lk^iiittiphii^ ine geringste ^^tail«

^lü vtxt^9äaftXich/i$ Aa£tf^ .. äe^Oalohu^iVeriüifö in:" m^I V -i

•

.'

j

ihresa vorherlgrön rrceti^fi eln4^ebü^at# ile ^fvar stun Tfil ein .rgenife

der aatariallatlaohan Oeaohiaüt^&auffaaaungydie aof lorl i^arx zurUok«

^htfi H«) it(& Bind aber die ii «crli,^er v^enigcr davon Uberaeagt| ua&&

wivta^haftllaha fraeea de«) ui^.^i^ai.ilitirv:rla^ ontsouoldend beat ' v^n«



loh,ob govik^ie .^ t'jjiitins^n^ Ijrratio aele Y.T:^foQ

in on ItGftf dor ;r<iigni.ao tiloht »t rlvi^ir •ingrtifen iß maii trUirv r;-

daoht liot; ob uiofct eiüselne ^eracfilioWLeltoa ,roxtcl«n und Gruppe«

aaen ids ^'^ nok der li^tsahaft* öewiaftt Kulturphll .OiAeu^aa denen

uvi*^ ^enaohen oder -«"flaoeen ilira Jtigend uod itir Alter haben, wohi^en imd

vc^rgehen ^3h.no fiasa man dl* : r* ): ratioiaölan grxaud angeben könnto.

alö i^ctüaffan uzi-l rertjoh ;t:'..-^iip ora.^en einem inneren

iirftttg^F^wl-cormaanen uf*ri 5«*3«?t3 ihrer ^^Ifrnen Hattir» rnold ?07nbee

V!^T in c?i»c^^ ^tn loht ein ^^ oh^/imor und .^pigon.-^ Ipeiiglera^

i5ns
» -«.

»

i'i öö che An 0' *!' ;: i5 in gelehrton Kr^iaon Ii^^lnaswege

dnrohgi3&ßt2;t haben^ ao h^^^^n sie aoou 2:0111 äkeptiiiibima beigutrngea,

n ft^öiföln^oli oa (Iborluiui't. : ügiioft ^el^eim eiuiiait^liohöt r^.tion^lc'S

3^(?rlffagf^bätide au entwerfen, J iß den öeng der ieaofiiahtü v/iri^iloh

©rlrlären« nerd^n 3p^;ü<^ ^^^o^mbee oder iitirii.* orul:*.« iaa aeloh

A^r Fhantactie Y?rbnnÄt«

rie gegeniT/artlgen aiitovi-ictx v ina frellio'j iceine soiohen PeraönlicU-

kriten wie etwa Ohwlra A^^o^rd« r aua der öevi^lon uer aruterikmi-

öo^iött OeöoLiolitaiinffa*JiUng<!^Ä n üioh rnanoherloi .rJcenntnioaet

i>r.i'i gehört eine **e laujfföa;. ra^^;; at^*. . iriiiujüti rcna In öeucjnjjlaad« s)±b

dtfu.4.^1 eon iimk ilii^torii^rn iui ;iuden

.*cr ieiuetv^ega eine engh^rai^^

3ngli.öhe;i l'u . ilke^.^

ürr itt»Aten, cla.uben^dnttt Cie

fiinetlöOlie igelte bildeten^ diu *,io'a iu der Ver^oiga g der aexen er-

gj^g iiaAi pltlel4glo3 dia .Ui.dexat;I.«;^xbigen iN»Kalp#H»#r. ^ o^: ;ern dnas

ai irttgiingHüh ^md luensphrnf i'r r iu:wioh waren, dabei lurttbe4!:iorig ad r

wi eenabeflla f^n, ., d-Äo dl -^ TOnac* Bildang'.c.tradilion Ara.frikaa von

lh2ieii obatannt«

2u den. nt^uerdinga geiüiderten Auffaaaongen gekört dia Be.irtei«

iuri£: dea iM^K^(ieaeaaion6i«JLricGt.3*Hiribiohtlioh dle&ea Krie; c ;i 16



Tcn don Atthunftm der ökoaorni.^ck^^^ ^«eoliiotitstlidorie bthauiptdt^ d«r

Wirt ohaft^di© Sklnr-ün brn^tofrie^clfif STortf^n beYorgnpte Hfina«! 4 In^

&mtTit^9 t>l©»t unreralnbAToji -JrtDa^ftfti&str^ktttr fuhrt« nnf?irl»lt.tlioh

ZM ^itii^m iuüai»ia«na%o^St Anaar^« 15 torlt«ir bc^traohtetan wie erura .

3urg9rluri«g alt "üb^^rfläsalg^^ale nliian IrrtOi^ der Gisohiatito^ eie

maltan cl^bei ft^a aklryonsc :.x;sal cl«^ dyiroliaua ar]nei*^rroar aiö* kaii
"»

ao 79it ^ d&c3 behauptest rnnrAtt^ dlo SüAöiaiiktaxi hiitten wohl dan Krltg
ericreu

attf d^tn lohlpohtfeld ^poaamwi^ al>or In d^n 'erlc<*n dsr Hl:^torlkcr ge-

wönne»

r>ipBe Auffaeannr b««t ^to'i Ir; Cox Juut .ütu ^iult ^?b(>ri£&iiii g©-^

V7r delt.Jetat Mrd hier tn ittll^ha Komant hi^rvorge^oban ad er-

klcvrt, da-^a die Sttdataat-sn ira ' ?oht 7/ar'3npCJln erbrri^nng. losaa aud 51

»uiÄittliohea SJ^lavenayetem verteidigtem >bo d^fcat dlii GronKö a 1 oh^n

i« ord und 3Uä auoh eine Orenaa rou teoht und 3i.reöht imsm Infolge

dioßtr Crüaohiohtaraviolon lierreoht hen.%0 dh^r lia »oxie dea .Vlr^^Tkri^-^

gea weniger Inverüchrüjn als va^ haiidart «TüIu-öu^ I^ie einstigen '^Aboli-

tioniater- oder 3}clarengpgotior l'ib^n Ic Suaaraaezihang damit aii Aii;5iahen

ravomaent ^*^^ ^^'^^^ trots Ihrer iUidlkilsn Aaoiohten# ^ an eleht le

mehr in dem Lloht^in dem sif> sioli artlbi^r aaiia and nloht wie sie ihre

Gegner .^'illdf^rt^n^ Ihre ^v^rj^t^ifru^^ndagdie »»Hadilcalen Republikaner'',

(Li9 fil \ ttla "Pnoatlker dea i^orclen«'*,-^'' *« »krapgl.« e .-afwieglcr r.l>i^

vmxAcn "Hfl ik)e\^artet%-Äaa wirft üiuon, vki<?iit i^ehr anaaaber^s ^oäiye l?a

Kö^^apf gciTfia <;io iik3.avorel voi , ...u lliokt in i^inen ki 1:^0 I^iiegaprQ-

r/innler mebr^dla sioh uviitrand der tf'^kcn^p.trtktiorj^perlo^le im 3U<v a "ov-

reiohterten, «ondern radik«>le *^Gn o^i^nfrauada und Freiheitakümiof r#

üan betont nehr d^s ;>ahiokaßl .^«r mf*! .^kliohen ilagerckia\''en '^nd - loh

at r farbigött la&aenen i^a I dor it Äru*^;ation iiud ..l'jht 1.. t^i^ ?c?i*-

>».^ johr den benaoh teiligten * ; r^acr k. jL^^ .3oht :i



fi

:.£ Ist kein Z «ifel.daa« der r' -oav/ärtlg« ranpf ««, »«g«, „„ oioioh-

«aas e^irad« in j^inou 3taat«n, ia i^tw« .r^a d«. v/ohlvolUad laSriaroliaiiMl

9clu.m«n «m ia.laUa betont i-a., uer 7l<i«,ataad g«g« dlo öloioh3t:i-
Inag dw Ffirblg^a «a r^tärkatr^n lt. .^a» an^obllohe v^ohl.vollen d« 1--

Andareraeiti aolgt ..iah fu- UvBtiMiaU für die» ".olle dar ^ia-
x*frcr la AiX'i'Ua. -Vaaü die ....^nritcn J«ldiaegaat<jü,dic- -t.vooona"

halioa.ostd 2«ai' fam oraten ;.al ,«U d«a «v.«nKigeT Jahrtn- Anwälte r^f-tn-

oäu, .ia »eicÄJfääibi^aiv'Vo.icufsa- üöi ^caokrati« «ie ..ogöx .fiiHar«
lia icoiotilaiea ;iioc8 Island oucr «atüeoiei i^aooa iu Virgijiia, haben ylei
Tou ihrem einatigeu aiaua •ia.-j^.s... olt wlohtlgex li.li,d,...a /.ndr.w

J«ok80a, dor frphor alB /orfcütvpfsr ßi*» -kloiueu -..nnca" , däö ^.and-

wlrta and uoa Arbeiter» aaa a..r. .).tsa gaU,Tiel voa ^.iBeia früheren
^•?t»hffla aXa Vorkämpfer geg«a fi.« ToKI}:?!^,!«;,,! ,„,d ^j., Arlstckratlc ver-
Ir^ran ht-S. i-iaa findnt, trar t.9^tp rmteraohiaü awisohJn iha uud aalnan
Cegn^rn^aa epraoh fr|Ui«=r Htl vou der .^ogeoannten Jßokaoasohen Ämo-
Jtratie.aoiohe Begriff.^ -.»erden an ub*r Bord gewcrfen.

Attoa dia "Ponnllsten" wiutan j mge ßryana exn-eoken weniger üe-
gMiit«?i !ng,ifc»ii9 v.ordea de» tvvnlsmtta, der i^elatfelndliohicelt,

der lutellektnellcnfelnäaeliBft
, ;, ^yj Vorliabe fUr die aerraoüaft.

de« ioba <jealehen. Di* - ?roer*a»iivett - Lai'ollettea werden wi^domr.
der iilaaaohiaa^ der -.iader t^ue..üü'.t«,u-d vine« ia«iuliüheii aatisen-

«tattdpunkts boaohaldigt.

itnn reraaohte ein^t.dor anerl ani oheu Revolatlon matorieice . otiv

oft'^so*'^'*'"*
^*^ deute»« deu ^*.,;pf de» urundervÄte» gagen ..ngl.- nd

, daaa alo In der ?agli oU. tierxteOatft eine ^«tahi für ihr«

«)

t...3liFftliehen \roi tolle •rbii3..ton, ea wx ala© r.ioht eo hr •> in



rlof ^:^infr r,nf r S0r# C nr.e iiA dor liUDiuft^ Uan glaubt nioht

al« rgebnla des i^tr^lto» von / 'i?l'r*it«n mit fliu.jÄ'^u aeldiultt^iln ^a(|

»rmndbf ültÄeru gedeutet ^M® i.r: r Jefferions Uid ^aoiizonu ffaXUm

als die gfgen da« Zjtpltal kämpfen fn .grerier^Uan deutete den k;ug

der europfcil ohrn Bauern neoh Am^rik:^ nlri dem aisoh xiaoh »erbeAaerung

iJrltlöa'angen als uiigenagend^Me iUötorlkcr ^Ind ^egen die Annaiuae rein

wirtt^.oh7.f!;llc!ior Motiv© &^t i^aBohXioh^n Üa: fluciEt'u n'l..;itxauiBoh g^*

worden»

Dm 211d de« aracrikcint % v^ chlohtsv^rlciafa \'3lrd tiloht ruthr

Im Tild )lne» drasaatteoben Intureu I * rrpfe« gösehen^denn fcgcmuber

den modernen Katastrophen 1i*ir !f Cegensätüe l^jacrhalb d^r

IdylleÄ^ ilcin erbüokt i;i Ion

;toh. der brltUohen willltÜT» -^i ^^^' * ' mi^

j)lf» heutJjjen fllstoriitör bilC n >3iui m^f enaeu uepte, kein elnb^^it-

liohea S:7stem det öeöohlohte tvif der Orimaiag« oim^r ^-f^s tilgten '^'eltnn-

»ohaung ».^egön b loht» ^^ro iohtaicn triktloüci wie ipt^nglere^To^nboeö

oder aorokla« Bind ^^ie roXler Argwohn^^da« eind z>^ul: ihnen iLTaturphil:ao-*

phien von begrenßteta vert^ulc nio!i.t iao Ot^biet dc^r Ibcenaclic.ft gehörep.

i logt tvL'äh weniger ala vorher :l*:tilah3 ^&a«l ^ an

TJrheber w-r^nn^kor-it aualx Jwaou -^r icenten ati^ate^dJ

mM lärci

J^ '«V*<htt ho

benf vii^ di^ xiüota^kelta uder //il..uu*..au x^% uuah .^LeptiT uü^r ^^geu-

über den Verdiensten de« "einüaehöa -nneo *' ua den j?orti>ohritt|

well sein Siin mid ^aesen oft Haolcvchrltt veruraaoht hat«\veder er

noch v^eiue /Uhrer gehör ohen d^irohwegc den Leitsftteen der /ernurift^r^ft

ettirÄon sie aioU der tovernunft In -If» Arme^ «yiiiirSIe n.Eaaenunter4O'il0t;e

>\virohen reioh und arm in Amerika ^^M|oft r^rlngr^r nlB die zvi^ohon

-'•
-j^rn ^"''.^l dein *\n .land»



I^r^lh<^lt0lca]3ipf alfl ela ^trtban aaati wirteohaftllohej/ > ^iAi>*i »g^ und

Hof^nrmg f»>nf nooh gröÄtftt Gewinn© Ir^ dor :2u*inft^ Uan glaubt nioht

n*ehr an diese ang^bliorien HÄt^rlfaion Trlebf«dem##] ».x^ /©rf^osuri;^ ward«

aia rgebttla des 3tr#ltoi von .' HficiU«n mit nui. ;*?^m^iainlttdln ua4

Ormndbf ßltwru g^doutet^i)!« y.^ihtoe^^^ Jeffersona u 1 •'aoiz^pna falttm

Qla die gtgen dae Kapitel icämpfen i^n Agferler^^lan deutete deo :^ag

dear europäi'.ohrn Bauern tiroh Amarikf^ /^U^ dem .^/uiBOh naoh VerbeÄserurig

iiiTcr T/*-''ßchaftliohön -^-rgt ent-r. * ^ feu^/ieat« c^lt ^oioLe oinfsohe

i>ifklärujQgen als ungenajendgj le lilatorikcT clnd «jegen die Annahme rein

wirttioh .llchor Motive der rmisobilohc^n äanfilungei* Lii..:)trai.itoh ge-»

wordeu,

Djii# Bild dci amcrilrctni .'^ohiahtsvt&rlciafa v?ird uioht ru?iir

Im ild ')lne» dramatlechcn in

önn modernen Kata: trophon H^r

^j::'.^ i-ikani «^h ^? n ^e t eil v^ oh -• -^ *^/ -^ ^ ^

Ttpfe» gßsehen^denn fcgemuber

l'^ flegensät ise Ljficrhalo i^r

Idylleü* Lcn erblickt iri dön

yutt "'- dor amerlLenl..oh**n ui l c^. '*.CÄJu.a*Ti*tlve i'caat^.Tiuun.ar^dio

töh der britischen '.^lllkaf ^^i i^ *. .,
.1 •^ n«

Die heutlsen Hi3tori]?;.ör bilden I-^luu' m^Ia:^^t'tifitu ' a^^ptr, ksin elnhu^it«

Hohe« a-^ete*^ clor CJeaohlohte a^if aer Ofandiag« oinor i«vf%^ tilgten ^''eltna-

»ohaung »(^gen b loht» *^eo. lohtalion t?iktloiuea wie ipenglitrSpToynboee

oder 2orolclns clnd ;-.ie voller Argwohn«i>i^i ftirid ncLO/i liinen jLiaturpfxilcso-»

phi^n von begrenßton "/ert^cilc niolit ino O^biet 4« Ibeeoacli^.ft gehörep.

(1 ^liid lir6

,. fuiltt ha-

/.eil logt t:i,jb weniger sla vorher i tiiahs ^-^a^^etv^Jbe an

T^rheber w.r<^n|^lLOaat auQh J^aou -^^x ^uouten aaö^ke,dl'

ben^ wie die xiooa^velta oder vVil..yt^«..an i£t auah dbeptlToaer evr^^'*

ubor den Verdiensten dea *eln£laohea --^nneo '^ an ien jPort.^oiirittg

vieil 3Cin !Dtm mid ^aeaen oft Hackvchritt veroraaolit het^weder er

noch uelne ^Uhver gehoroüen durotivvegc den Leits&tjscn der /e?nurift#Oft

ßtürson ele alo'a der ^ftJvemTmft In dl© Arwie^ Ai»e4i<"SIe rlaaBeminterco^iocl©

;i7l flohen relob und arm In AmcrUr oft rrnrlng^r 'ils die zvjisohon

iJ ^;^ra TJrhl den> A/^ Ai*
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Vonoa l^nQknx^^ dar slah daroh das Baah ^1!li6 IUd&«n r^araiiadi rs*^

•Ixiisi SaiMn gemocht Ja lutomationolcn üuhm Grreloht tiat, trat Jot^t

mit üiii«i& Mrwn 3aoh harvor»äö« tr '•The Status Sdokers ** nennt , tms

«io 1 ettm mit "^arrlerejägür'' odtr btseor "Jägor naoh geselisohßftll-

ohtm nime^ tlbeyaetsen X: aat« Hot er In dsla^m früheren 3uoh dlt ttJMpoX^

lese Reklame aaipigrlffen, dio mit p^yoholegliOhara und öOaiologl^oh€«a

lefflnaraant artjoltot, «o hat « hlis'r weit wlohtlgor« Aufgaben Im

Ang(b: "Slno tJatereaohung de« iOaeeenrariml tene in Aiaorlto nnd der gohei-

tma apgrren^ dio 31e,Ih^e ^mixilo tmd Ihre iotamft b röhren^-* In der

yitit der aoslologl ohr.n Büohijr^die in Aiaeriks ersohelnen^gohürt dieeeti

zn den intcreeaanteren^Dlo takaimteeten auf ähnliohem flebiete,dle

aber ndt mrfir wleö«ftöohaftliohon AEibltlonm goeohrieben \7urden^ maon

»•Ihe OrgGrilaafioft Man" tmd naoontlioh '*2ho Lcael^ Oroirid'' ron 3o:vi4

BiÄon,dey honte an der irnivoraität Ohloago viirkt^ Ate r wlton der

?iti^l "^ 5ht ^teta^ äeekers"^ gehört nioht tm^^prUnglloh Vanoe Bnokard«

In Uax Lemer« "'Anc^ion 00 a aiTiliantion" finden \7ir unter den **8plel^

fufton dee aMrIknnl aohen Choraktera*" tkm den "^atatna aeeker"^ «Von Ihm

heieat e« ^dosa er wohl iinerßlo oder Originalität bealtÄcn

doeh dleaa Sison:chafbett benütat^ nm ^tatua , olao eine Oeeelleohofta-

atelltmg mvl gonlnnoa^ar wünaoht einen aloheren ^7lnkel In olnor Oeoell-

ßohaft , In der die -i-eute untmtorbroohen anfsteifen oder hinabgeetoeaen

sierdm^i^ln oolehar Charokter wurde ton 3oott Pitagerald im ''The Oroot

Oedabj** porträtiert^ der olle aeine Bnergian in einem fruohtloaan Ter-

ar^oh r^aohrrpfidet^ eine öosiale itellnne »u erlangen« Dio a<xaone von

J«r^ Hforiuand behandeln öhnlioho Thoaen» Anf raoMhen aosialen Stufem

nir« der "etatna aeeker** ein 'jolnor'*, d«h, er tritt in OoaüllöOhoften

ein, «oren rtltiliodaohaft iüia swzaindeet ayßtoollQOh d*e eosiole itellane

Teraohofffe'^^orln besteht nnn daa ftOaohe^tftioohte in dl^^aer flfpax'fjF^^M/}



8 •^</Jt^r * Status stektr" «tfj^ j«

Bltlon erm:««^ m don Augoa der Aad««n au ^ümea.w« ox
•TzUlon will, gollngt mehr durch g^Mllaohaftlioh« Tugenden ala
duroh Können. 3«n hat Ja Rlea::«m in "5?ho Lonolj, Crov^« drei stufen
der «*-li^i-«— ßoaoUaoha« faataustallen verauoht: die tradl-

fcer dea Balkan3,dC^^0naohm Indiens
nm.; d^ aio towgolenjct.

: damit b^.elohnot er atarlc in An.ohluaa
an llax webeir die aufstrebend» lMu.trlegaaeliaohaft der protoatnnti-
•ohon intlonen d« Hovdona In .^opa und in lordaaerUca.Hlo;^ handelt
•8 olch um die l'ioalcre.dlo cinera Inneren IdoaL ron larfolg und ^at
nachechon,n«r.cntnoS^olohe Henaohen ^e die Puritaner uaw. Bleanum
ßlaubt.dnsa die.. Menaohen In der heutigen anorlicanlaohen Oe.ell.
•ohoft nicht mahl- dl. »Mßebenden alnd^Moa aind TieLnehx die «ftemd.
eolemcten" li«isohen.al^ioiohe,*«« dl. eigentlich kein eigene,
lebenaldeal mohr boaltaen.eondern deren Charalcter und Bestrebungen
a^urch ihre TTiagobung^iao Jil^ aioiohaltrlgen auf gleicher geaali-
achaftuoher 3tufa .e*frrr»<r^rd«i. ifa iat cffenJcuodlg.dnae der
-atatua aeeker " v«i 7anoe P^cicard in dieae dritt. geachichtlloh-
aoalclogiache flchlcht hineingehört. Dcch wrallgominortSjr^^«,
ola den aUeln lUQaagebliohen.amaladeat ala den wichtigeten der awri-
Icanlsohen öegeaasuart«

Paofard meint ^;5iJf5:daa8 die geaeUachaftlioho aohlohtua« In
A«»»lka bla 1940 weit flüealg«. mr ala naohher.daaa napntllch
der Aufstieg ron einer Schicht in die andere alch^^^ktot.
daaa die 8»»ellaohaftliohe 3ohlohtung in Amerika dl.;i« starren m-
»n annlmt.dle sie früher nicht gehabt hat und di.%, anderavvohor
•o gut hennen^Dlo -etat«. ae.k.rs%alao^iÖ^;eu.ohaftlich auf-
.telcen möchten tmd diea nüchten ile meisten, bezahlen dleaen ^^un8ch
mit aearo6en,3pannan6fla,Gefühl der ir.eiofaerh«it . m««- «.-. n-.



8
ist aio Folgt wlrtjohaftlloher faktoren: der .irhöhtmg de« allgtinöi-

mn Wotastanda. des geringwen Dtatorsohledei In^dtr Lebenewelee von

arm taxd reloh, der goographlsohen IJ!astethelt,dle/3^dexi Tag 25^000

Mtiiaahon von einem Ort In den anderen treibt tmd sie au ständigen

ttiätellungen awlngt^^u Anpaiixmgen an netie Haohbam^ reBu konsat

die geTOltlgen Ausdehnung der betriebe und Ihre Bürokratie ierung^

woduroh die Organlsationemensohen mit all Ihiren Merkmalen veswehrt

werden.Sohlleaölloh koimt die 3p02siallsiormig der L^benaanfgaben

Uid -'^erule hlnau und die Uaasenprodiiktion von Tororteelgenhelnen p

die glelohartlg in Preis und Aussehen sind und virirtsohaftlloh ahnll-»

ohe Sohlohten ai^lftLn« Aus alld«ßi entatand olno neue Klaasenordnimg

deren wlohtigstea ilerkmoinßHnbeetehtpdaas öle Ata den bisherigen

Ulttölatand »paltet •JDnduroh erhiat die neue aeeellaphaft fünf Sohloh-

tan: die wlrkllohe höhere Klaaaeg und mit ihiTlIi

geringere Oberklaase .Beide bilden die dlpl».ialorte iJOlte. Swlachen

dieaer und den anderen Joliiohten klafft ein Abgruid^Slo boetehen

isrenlgor urfoigjreioixen ^ ^ ^ ^ ,n^ ..

aus der/KLaeae «iefc , der arbeitenden naaae u d der wirkllohen

Ttotersohloht^Ausaer dieaor horlzontalan GHederting gibt ce noohcine

adelte in AiaerliB.elne vertikole^ale Ist ölkiaoh^er e thnisoh/^4j^

%j^!S(^^^^ beatlrjflt duroh frühere« oder spätere Sln^aM^rmg in

antierung«

lorlaontale und vertikale Glioderung bilden ein Uetzr^ in /olohea

Jedermann hereinpaaat«

Sie i)lngepdle man sloh vvünaoht, eind wertvoll lodiglloh

ala 3ynfl>ol eines gewissen atatua^don loan beg-3hrt uid nloht wegen

ihrem Inneren Wert. Der Eraftvvagen l.t nicht mehr ein l^ipbol beaae-

rer 3tellung,v;0U Ihn Jeder auf Baten kaufen konn* 3oin0|<rtollung

nimmt Wohnung oder J^llgenhelm elnj^an gi^t^ö^*J oinMaiÄir ^Indern

Amerika, duroh nationale Herkunft ^duroh Glauben mi

nan antike Gegenstände in der Wohnung h6»^üoher,um als gebildet

HU gelten^man hat vergol^^ Hähne Im Bade2i«pcr,um reloh »u sohoinen,

l



\'

Alle« let auf froro&e Aogan^nloht auf die eleene ^"oraöiillohkelt bo-

reotmet«lIan waohaelt die vohnadreoaa und jede aoll eine itufo su
/s^c'JvK und

hOhorem Status m^4ak^ln den neuen Tororten gaaeXlt sloh glolohm
«•adresae

glalohjoi uM man muaa mit der ^/ohnung/voraiohtig sein^oie darf

auoh nloht zu gut sein ^ um liclno taendbcabfälllgen ^amerlcungon der

ROhergestellten lierauassufordern^Ba gibt gev/laae Betragenaarten ^'ut^c^

Bildungagrad^ toid Herkunft ^dle In der Hlerarohle der Besohäftlgangs«

poaten an einen geiTlacen Platz führenJTloht nur die ihe^auoh die

Art u d ^olee dei ae^oiellen TerhalteoMf wird duroh ütat is beatimrit^

nloht nur die Personen des gesell isohaftllohen Verkehrs »sondern die

Art und v^eise» in der sieh dieser ^ erkehr abspielt • Ha gibt wenige

Situationen » in denen die KXaseen einander tiborsohnoidenidle Listen

der Gäute beim EsBQpfanA werden duroh Brwägtmgen des ^tatiia bestissnt

me höohste Klasss beniimt sieh freier bei gDsellBohaftllohen ^9M»n»

^altrmgeni obwohl ele formell i^t« Die darunter stehenden ilittel\9erts
Cucfcifi^M. /. präohtiger i

ffQ3AjB^£X>etj9ii in dw Bewlrttuag und/AuGStattung lfei>^^\p^f,ffD^»Die Zlaass

mit goringorem finanaiollem lärfolg besuohttClrohcmunterhaLtimgen,

^lubfastOydie Arbeiter unterhalten sieh meistens im Kreise der

Familienangehörigen und üaohbarn, wobei sie Gruppen bilden» in
üJifJ Ute»»

denen ftauen^mt Frauen und llänner/unt ereinander Jdbi tsxterhalten«m
Alles und Jedes bestic&nt der ^^Status'^i^ auoh die Heligionszigehörig«

keit^da gswisss Glaubens gerneins

o

en einen höheren^andere einen

niedrigeren 3tatu& beansprueheuf^en höohsten hat die anglikanieohe

(Ipiskopalian) SLrohe »dann kommen in abcteigender Linie die ^^rssb^«

terlanßr»Oongregstionnlisten»IÄxitarier»Hethoai£ten»Luthoraner»
ist frei Ton solohen Sr^vägungen

Bapti&tsn and die übrigen« Die rönioohe Mrohe/ u d die Oongrega«»

tionalii>ten wendeten sich letzthin gegen Rassentrennung« Auoh die

politi&ohe Zugohörl^oit bestlmtit eher Statue als politisohe ?ro«>

granae oder '^Vragtn** »daher müssen die Politiker sehr vorsiohtig

jonglieren« So etms essen die aribtAkrati^ohon Bewerbekkitalienisohe



I

Dies« laatsenuntersofrcfide
begleiwa

- *^ ^%. aa« VÄter od«. tf-*«» «Aar die Uutter oi«

.t ntff darln.ou der Vater oder axe

„^eleon^ojtl^^ -"*--_
^Ugel.trafe angewendet

StrafeoÄ(lS^^oSS?n
auoh darliv,o.>

J^^^^^^^^^^^ ^3^^

der .gene»

vdf^^^^l

-'^ «^« »-
7'Xi;;, .u T„Mna^ ^ - 0.S4—

Bosolxäftlßoag ttt- _K,«*Tön UateraolxnoÄ eine Position

wenn e«xi tn oinem grö^i»«'«-^ ^^«'^

,
^
Ml Sie elo Zelohe^öheren Status ongopriosen

Dings,«eil sie ex.. •\
apl9len,3com

^ ^e C„..-»te..oh«m.» eine

-''^^^-^"^^Z^,,"-^^ "^ ^cnt «1. emr-t von ein.» «.in«. ..I^'^t^B-

Ihlou™ »>a.'-.l6«'-
._„.^t. aln^elhciteu d.. »aemon

,0,^ auoh ?eoi«>td -k ln«.r..wa

,„ ™illa r.samene..«ellt hat." <S^' '""• "°''

I^tsn. in ««rlla i^

^^^. ^.n aioB.*n in ..me«

B<,t«.f »oigt nie«, «aa«.. =1»
^..„.,^ «. aro..«-

.. «. 4.. Konler.taliui» «n eine' a.«."»«"«'

Uinelammgm n=» lttno#i»^ ^ ^^_^^ ^
.,,,.^.».«n..r. -...» «^'""" 7;fl ^,., :S3 vo..iX.

..« &JSc»a.n nnd 01eiot«o.t.m»
ai./..in«jei«.n

^^a «östrobur gpn auoht.



^-ST U STWtf

^
^ i °̂-^^fi /^Of;«i iJeJJnTarlg^jidiiteit der Person

•utsthon erregt, Ifemche der Ton Ihm ci»nm-«+— ^ ^

u«v,,
' «eP^egten Ausdruecko 3ird l„ den Ifertsclmt. MerLkas

usberÄecangen,8o z.B. "hldden persuadere" d h ^4- v.-,P uadere
. d.h. die «ehalaen Ueberredun^skuenstler im ^'er-bewesen ^«r i/erbeunr/esen. dann die "Status seekers-d h -* ,.

t«t« P«.^. ' * • -tellenjaeper.dio eine Beach-tete Position suchen, die "pyranld cUnbeni" .die sich ... ^ .
iw,^^ ,

'
, "• ,äle Sich zur SpiUe der RcseUscIiaftlichenlymmde dr^engen, die ".«ste »kers-, die Schund ur« Ra»ch er.eu..n' r . .,

.

«4«», r>. , _^
«MBcn erzeuÄen, Letztliin ivaniteSich I^ckard ainera anderen Uebel zu. der ste^^^nrt-n r -

„,. .„ P . ^
»teigenden Bescnmpparung don Prt^t- und namerat-llcn Im GesclmeTtsieben^Sie at^+ 4« t«^

^er Person. Si« .. ^iTh
^^^ ^ "^^ "^ ^^ "^^^^^' ^^ -.ietzHchk.t

„.erkt m i,

'''' '"^ totalitaeron Welt polizelLlch^ Uebervachung uA^merkt in =fes amerikanische Loben eir^aschlichen und ist ^t e^ ,w . .. ,

«mr^=4 >, T^

"«a IS. lat aen deä:»kratischen Leben8id€Blunvereinbar. Packa.^ .^ch heiset "The Ifeked Society" OUe mc-.te ^ .. . ^

Ne. lork (I^vid ^Kay Co»pa:^) he^us^ü^siSw^^ )
und ka. in

sondern i T T^ ^ ^^^ ""^^"" ^^^^' ^" "^^^
«" '^^ -^ ^-^ ---^i

Privatdote^iva^e -private ^es- heiasan, aber auch durch, die «Kiemen Apparaturen der
Pcrnsehtechnik oder durch geheüa angebracht«»unsichtbare I^^ÄJ^u^"*""^^

'

psychologische Techniken gelürv^en zur Ariwendung,fflan >drd also -ohne es zu «isaen ^
oder zu fasse», a'of raffiniarte Welse ausgefragt^ belauert uÄorcht." a hat sich mcr
7ance Äckard ein neuer Gev^erbezweig von privaten Ausforschern ^iS^^^i^der in der

'

Hauptsache aus frueheren -pensionierten «ler zuru«>K^etretenen -Agenten der BundeepolizcdL

besteht, d.h. des so«. -'F«iex^ Bureau of Invc^tigation "^S'-^-bI" . »lese frueheren
Agenten besitzen sogar eine Berufsvertretun« , die ".Society of Fomer F.B.l. Aßents», die
ihrai ritjrUodem offene Stellen voraittelt. an Drittel dieser gewesenen A^en^-en ;sofem
sie beruflich taetig sind, wirken dann auf privatpellzallich« Gebiet oder Im prtLvaten

Sich erh eitsdi eoflt

«

Die Dienste dieoer Leute ste^len

ausreichend entlohnt, aber sie

jedei^]%e23it*,(ier sie dafuer



finden Ihre beate Kundschaft in den Geschaeftsbetrieben. Die Detektivagenturen
«

werden -vielfach bd der .^nstellun^ von Personal herangezogen. Anlae«sllch der

"Intervievra" ,die (Ät dm kuenftigen Angeetellten alj^halt«» Tinwggn, werden Inmer

m€hr sogenannte "lio-detectors" d^h. lAiepenenbdeckungSfjpparate verv/ealefb , so dass

z.B. eln^ehrend^i Detektiva^enbur ^iwi^O^^^^^urft auf dieBem Gebiöbe in den letzten

elneliiiÄlb Jahrer. vervierfacht hat* Solche Messungen vo
^"^"^ '-

sollen,ob der Betreffeme

o

r ' w£

- --, Jutciruclc usw*\ die z

?/ale '/Jkhi4ieit
A'Ü^ O

JÄ|.gen

, sind uebrip:^

keinesfalls verLiesslich, i!«»" das %«treff ende Vertilgen des Tndividuimis nicht nur

eigenen lfe.tur, -4«/I2rregbr,rkait usw*
vom Inhalt seiner Aussagen abhaenf^,sondern(^selner

l>a ab© rier Gebrauch eines "He-detectör" modern ist , te« selanßt er ebeji zur Anv^endung

genauso wie so viele psychoLsgisehe Tests, die auch wenig Wert atniTiSer eben den crewerba.

niaeasisen Vemnstaltern oder ^Kindern der
^""aBer eben den gevrerbs-

Tests zux.eilen ein recht hohes 21ntomen verscliaff en.
^ f '

/? / /f
„:.eli.™ise werden solche Appa..tu.«. nicht, nur d.«n .^v, c^^ei'^'U^,

r
4%49M*»^«^ ^ güt^Dinge aufzudecken oder f«tzustellei., die '

^

\

fuer den Betrie.'^BSii si«i, sordem auch u. Dinge ^ erfahren, die den G^daaefts-

b«trl* gar nicht angeh«a,..B. die geschlechtlich« Gepflogenheiten dee 9tenerBTe.i>.rs

oder seine politische lUmtelLung in der Vergangenheit ,seine Zueehoerigkeit zu

politischen Org^nisationer^Die Gäirci-^eftsbetriebe be^nuegen sich aber daioit ixLcht,

.^fH^S^STangebx^chte Mk«,phone oder durch T^^ivate Ferra'ehapparature^
.

'das Verhalten und die LeiaVongen ^^bÄzsCÖpi-^^Seateilten dauernd zu beobachten.

Die Detcktivrinta,die solche Apparet^^en einrichtet,meint d». et^a be«uetigend,

es schade ja rdcht,wenn i»n einen Geheimbeobachter in dem Buereau «ines ar^e« anbringt,

d* Ü^eine^ BeschaefU^ ,^ht befriedi^,^^^3*en,wie er seine P^^^
behaiüelt und i^er'^^ d^:^.belt^ ,«U«-*»-t. Der Z..eck daa ganzen fW

st^ie nichtAn

Dass diee mizulaeasige Prektiken sind,acheint kainan ^"^^^
a spionieren nicht nur die Geschaeftsbetriebe^iinHwn die ?ersona]iibtei-

lungen der Buale^"eateilten bedienen sich solcher TüttaL. Wenn daa Postamt einen

iitlassuM?, sWem in der Vörbeasening seiner Leistung,

-f>

/,-H

"•>y.



Aftnlt voa «In« «ta«dtir«hen,8taaMlchen oder nu»5,esbtiiosrda botoranfc, >d.rd die sr^nza Swcxk

KorrwponAei. M Duerpare-^iiiÄr^h. es tdrd ^m Jiat» d«r St«31m «-*-

'iS^äfCn cienon er örirfe eriviÄt. ^U9a«rd«n w«Pd«p l'mp rieh.- 1WM**«ffl» rft

microiiioii««! ura Fer^iaÄlcmci^a aiMgwtattöb, um -ien J3W.e«;^r G*,apbe bu erschweren

uiKi »i b«,beciAeru>.n3 iw Hati3e vorsaht. .*«(• der 'lav^bpsorpcr kp.m die ßl^.cheti Appaj«t«

ZU aeiner üntuxivatmif^ oder 2?ttr ^'elüartir^n^ sein« ar.©ßt« lirme^iuiru ^'W^^^

Dlo T^sycholoi^Laehan Tf«t©,denen die 'cJ-ml^dnc!«? unter?Jcfren wenlen,

sechs itoVkü &rU..ii-6cLcUimr3?.3a bostA^n,Ks:l .i|4^.n doa Klri:^.e TOrlcfft. Aus s^n^ Rmktion

8on dann geechlossan worden, ob beim Kixrlo Cmlarotik u<ij«:".dagt, -.is^safö^^'tl;^Ä
Oedli«»koinpl« steckt usw. 7iae Peats süH <i«n iClndom 3o «Biiiua-,4-3s^iS)lfe^ts

Ihre S<äTulawi»tar au beschnuppern w£^rjstu

Rickard b8hiuotGt,4iSi. private D0i.ekUvf««rrien turi ?olt;:el!).*<cr<l8n

Ihre I^fo«*^ionm uebor l£Ä'Sit=S*««,cB.eÄe.»U.vI 4-^ntera«c:-nxrZbuSiH7Cu5tau.

sehen. So »oll d^a "Bur«u of Crindml Identification" ^^t/ Tork, ä«s^^^ ,

ueber varbr^herische ad^enzen unterhalt, nein v.1^3ary?ltcictivfir.-.ui Q73Iter,':d3er.,

,8o«faeltie. i* nennt cv«p nicht seinef^^^y^]"^^^J^'^*''''*^
ele 4±*=«nt

?>^^en. aberJxre Aussagen n:ü,en In^^^nen a-Ä^Verfaa.ers sa^tt ..omuer

Qucll4ä^^ ^^«•^^ ^^° keinewewi leicht .ein.lhn eln«r UB,«nr.ui»dccit «u uAer-

I

fuihrttu

a.1fd^ohne habt die Lebewsitten. die in der ,1uencst«i
^f^^J^]^.«"

"^'*'

viel zu dlcaon Uebelatae«ien beipetmßen. Bev«hner d« Voro^^ban « «i«! o^nchrel

nr-c'Tt2.€dt ohne 7o«ncaol&nß

;v?«ll öle Br^lT****^ ueDle Nachred« fuer^h^pa

odar nicht als 3onierliage*^chrieen wercteV^ »nchi*3<^ne ümscl «dbum i^I*

"rerruc^kt" odlfe"^ # kon,«nlstisch" ^t. -:^u «n«*ncm ^^ere hior.d-e».d«r rosclmaek-

lose acldbltionis™« zu Reka*ia«wecken, den nawmtlich die Fli^chauS'.iel^ in;3ch>Mng

bwchton, gewl83«na«.en d»n ereten lauten l>irchbrucli der "Priv'.tent^m.fe "

R{rfli-4inf

in die ;phainß zu las««i»r

Leben 'Amcrikas'Tsedäitfete'.
'



ftöachicilte dar amerikanischen Philosophie
von Herberir W. ^chuaice^r

Felix Meiner Verlag Hamburg von Mnjc Rleeor

//
Der Verfasser dC%a«or Göscliichta der amerilcanisohen -fhiiosophie ,

//

Herbert W, Schneider ,Professor der Philosophie an der Columbia ühivörssität

in Uew ^ork und erster Herausgeber der führenden amerikanisohon philosophi-

schon Fachzeitschrift "The Jouriaal of Philosophy^f der ebenfalls in der

Columbia üilversität erscheint), gehört zu den einfluasreiohsten Persönlich-

keiten der aifiierikanisohen Philosophie. 3r war auch mehrere Jahre lang Lei-

ter der Abteilung für Philosophie und Soiates^iöaenschaften der W:3^öO in

Paris. Für das europäische Publikum ist seine öeaohichte ^^x amerilcanischeÄ

Philoeophie-in Amerilia ein auf diesem **ebiete anerkanntem otandardwerx

umso wertvoller, ala die philosophische -Bewegurig in Amerika, die sich

von der europäischen ganz v^esentlich unterscheidet deu deutsch sprechenden

Publikum sehr wenig bekannt ist .Die gegenseitige politischo iXirohdringung

Ist HalüÜÄ in die Siafe »namentlich ins ^aistige gediehen.

Das Werk Professor Schneiders ist würdig ,
gründlich und lesbar

geschriebcn.Jwf seine Aufgesoiilo^senheit gegenüber der europäischen Gei-
lt

stesv\,*elt zeugt die folgende Vorrede zu der amerikanischen Ausgabe : ;7ir

leben noch immer am Bande der europäischen Kultur", jir erwähnt^ die üin-

flüsae aus ••Cambridge,Paris und Wien" auf das amerikanische Denken U;id

betont: " Die Art philosophischer Anlasse, die sich Ui^ter der JPührong von

Whitehe ad,Bussen und/:^ooro in Cambridge entwickelte, die raffinierten,

modernea Versionen katholischer ^holastik,die aud Paris zu uns kamen,

und die schulen der Werttheorie, des Brist entialismus, dar Phänemenclo-

gle , des logischen Positivismus, der PsychoamuLyse und des Sozialismus,

die teils direkt, teils indirekt aus 7?ien zu uns gekommen sind, das alles

sind Gräfte, die Jetzt die amerikanische i^ultur durchdringen^'*

Man sieht daraa8,wie hoch ochneiaer die Einflüsse aus dem
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deutschen ^jx^raohgebiet und inabeüonuere aae tteaterreioh auf das amerikani-

sohe Denken einsohätztt iiein Buch Ist nioht etwa bloss eine Isratel-

lung des Werdogangea der amerikanlsohön *Sotaldphilo8oph4i -dieö Ist es

auoh- aondern dlQ Ye3oliioht6 doT geistigen citrüimingen in Amcrika^vde 3ie

sich auoh im politicohen Leben, in der Soziologie,Theologie,National-

ökonomie uav/. ätisoerten« Bezüglioh der Phil sophie mabö beachtet werden^

daaa ob bis zur zweiten Hälfte dea 19, Jahrhunderte in Amerika koine eigent-

lichen Lehrstühle für Philosophie gegeben hat, sondern dasa die philosophi-

achen "^ehren von Geiutliohen vorgetragen TTurden, deren Danken hauptaäoh-

lieh von der onglioohen und sohottiaohen Philosophie beherrsoht ^Jinirda;

li«

exüt mit dem »^indriMg^n decj deutschen philo aophisohen Ideali3mat3 brioht ^^h

h Amerika ein neues Zeitalter ein^Die Bahn brach hier dar l^ranszendenta-

liamuö von Ket? England inlt seinem weltbekannten ^uttver treter Haiph

W^ldo ^meTS53,der übr-igena auch kein Philoäophieprofesaor, sondern ureprilng-.

lieh ein Prediger v;ar, dar dann Dichter,Vortragender und •Schriftsteller

wurde.- Die zweite^ ^ruppe solcher philosophischer Pioniere bildeten

die /Öe^olianer von it. LQUis,die ebenfalls keine ffachphilosophon \7aren,
.^^fyhdc^^^ " Th e

aberjdie erste philo Tophis che S'aohzeitaohrift in Amerika,/Journal of
•>

^eoulatiVG Philosoph^" begründeten. Ihre führenden J^^öpfe waren der deutsch«

linv/anderer Uud Autodidakt Henry Brookmayer ,der Pädagoge 'William T.Iiarria

un3hDenton J.^Jnider, In der zweiten Hälfte? des 19 Jahrhu dar t wurden die

Ordentliohon Lehrstühle ^er Philosophie von Laienprofeasoren boaotijt.Heute

gibt as übrigrjns in Amerika mehr Professoren der Philosophie als in ganz

Buropa ausommengenoirunen.

Der wichtigste Vertreter dea aohulmäasigen philOGophischcn

Idealismus in Amerika war Josiah Royoe von d er Harvard Universität« //y^^^/f/^

Aber der aus Dontso bland ataroinenda Idealismus sohlug bald in 3volutioni8-

mu8, Pragmatisniua und i^aturaliamus um, kurzum in eine Gredankcnriohtung,die

Herbert Vf. lichnoider als amerikani sehen ^ealiamna beaeiolmet;» Br dehnte

sich auoh auf andere Gebiete, z.B. auf die Greseliaohaftawissenschaften



* 9
und dl« ReohtaphUcaophla an«.

An der üchwella dieser i^awegungen standen mehrfach philoaopJil-
80he Klnl,.. so der -lEransoendental Olub". dem auoh ^mxuoa angehört«. In
Hose &r«ppe gehört der leldenochaftUohe Mgenbrödlar und Indivlduellat
H«nr3, fhoreau. üebeu dieaom fiaturenthaaiaaten wm iiinaledler waren auoh
«idere g.o.^e .^ohrlftsteller doa 19. Jahrhundert« yon philosophischen
BlchtuTigen beelnflu»3t, no d^as der mohter Walt .Vhitman, der nur aohv^ch
deutsch kannto, seine Po.soe ala aine Paraphrase dar Gedanicea Hegels be-
traoht«te.Herman Holrille.dar alleßoriacha itomna yon tiefer ^eainnlioh-
kait sohrleb, rar yon den Philosophen ebenfalls beolnfluaat.es wrde be-
hauptet.da;i8 ^joine allogorisohon W.rke die iantachaa ProbJeme dar Srkennt-
nl3 nnd der ilttlichkeit wieAerapiegain.»

Don frggmatiamna bereitet der "Metaphysioal Club" yon Boaton
vor. Ihm frehörte dessen eigontliohcr ^egrü^ar Charles ä. S^^^iex^^^^
%the.mu.ver nr.d Phllo^ph Channoey Wrieixt 0P.i auoh der beriUuate Jurist
Oliver ">nd«ll Holmes an, der eine pregnatlsohe Theorie des Reohta be-
gründete und das -aeöeta'« als eine "Voraussage dar Aktion dar *eriohta%
also rem pragr^atlaoh^defIniort. Ihm sohlossen sioh dann Brandeia und
Oardozo «n.die wie 'iolmea Mitrli«der de. Oebraten ßeriohtshofes waren.
Mitglied dea "il-taph^eioal Club» war auoh dar bekanntoste "ertretar
das Pragraatisn«« ,der Psychologe u.d Philosoph William ^^^^llJ^'^^
dritte Haupt des ^|gt^^ar dar einer jüngeren -eneration angohörig
gewesene John Ii»inyftir%i^Ur das merüranisohen Instrumentalismus.

_ •-*-,^*.. u«^ .rxuppe von uaioago (obwohl er aua Hew Bn«lan4
nfimlioh Term.at stanzte), die aioh hauata&ohlioh den ßaselleohaftswiasan-
sohaften,dor ^ozialpsyohologie .ooaiologie uid Äationalökonomie v^idmete.
Diesem Kreis gehört der einflusaraioha ^oaialpsyohologa George HJiead
«ad dar ber«ihmte Ä«tionalökonome Ihoratein Teblan an, dar eine auf der
Ävolutionatheorie basierend. Nationalökonomie schaffen wollte und aowohl
die deut.cho hiatorische oohule Sohmollars ala auch die klas.isoha engll-80ha Nationalökonomie ableJlnto,

^
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\ T^e Pyramld Qlimbers by Vanoe Paolcard« 339 polten, Uew York:

Mo. Graw- Hill Book Oompanj • ;i ö*-

Der Populär Soziologe und Journalist Vanoe Paokard ist duroh drei

"best seller** berühmt geworden: "The Hidden Peraaadera"-die Krl^tik

der aznerlkanisohen ßesohäftsreklame* '^Ihe Status Seekera** - die

Schilderung der Streber naoh gesellsohaftlioher - und "The

Waste Makera" -die Terorteilung der Erzeuger von Schund,d.h. ä.er

industriellen Pabrikationamethoden. Die "hidden persuadera" für die

Reklamefaohleute und die "atatus aeekera" für hohlea Streben naoh

"Status" sind in Amerika geflügelte Worte geworden, die in den

amerikanischen Sprachschatz Eingang gefunden haben#

In den "Pyramid ölimbers" - d.h. Pyramldenklettern - setzt Packard

seine Untersuchung der Schwächen deriamerikanischen Oesellschafts-

struktur fort. Die Pyramidenkletterer sind die Spitzen der amerika-

nischen ÖeSchafts-und Unternehme rwelt und das Buch schildert die

Eigenschaften ^die man mltbrisg^^ und die Methoden, deren man

sich bedienen muss, um in diese Begionen aufzusteigen. Die Tüchtig«-

keit allein schafft es nicht« Das Buch ist alac gewissermassen

eine Portsetzung der "Status Seekera^.Wie die anderen Bücher Pacharda

±a± sind auch "The Pyramid Climbera" glänzend und spannend geschrie-

ben und diese Vorzüge ersetzen ,v/a8 vielleicht dem Buch an letzter

Originalität abgeht: das Thema selbat-wie man zur Spitze der Ge-

sohäftsorganisation aufsteigt- ist ^n Stoff , den William H.Whyte

in seinem Werk "Organization Man", Osborn ailiot im Buch '•Men on the

Top" und die Herausgaber der iieitaoUrift "Portune" in der Sammlung

**Bxeoutive Life" gfenfrjrja^w^t haben«

Paokard vergleicht die mittleren und grossen amerikanischen

Unternehmungen mit Pyramiden,weil die Basis breiV und für Viele

Raum bietet i diie Pyramide verengt sich aber , sobald man die höheren

Stufen ersteigt

/
die Spitze läuft steil zu und hat nur für



ist Ä±«r^ aufgeklärter Absolutlamus

.wenige Auserwählte Platz

Me *n*rt„ a« a.n Sln^og in ai, R„,fc„ a.r Koniurrentea a of
..n B,.»la,n a„ *t„„e..„-^^ J^^-- , ,^ ,^^^ ^^^^
^. die »ladlato,« auf d.r slr.n.ax.aa d.. alt» Bo.. m.sar „oa.rn„B.w„*„ ^sa ,l„,a gosunden «rp„. iuu. Herren «,d halbw.ga gute
^äto, halen. ...d dabei ein. 3,.len.er.as..n.. die die 3oai«ge zahlloser
Gummlhämmer aushält«"

OeBellsohaftllCe und 3cörperllohe .igenaohaften biiaen nicht wenige,
die Vorausaet.ung j„ Aufstiegs als die rein ,.*.«„ geschäftlichen,
ewise soll der K^idat nur ein Interesse .ennen,n^ieh das aeech^ts.
mteress. und wo .«glich 70 atuudsn in der Woche arbeiten.er .uas aber
a^oh schlani(in erster Linie achlanl.) «xd hoch gewachsen x^,er soll
aaoh Sin WAaP

( weiss. «igIO-3ächslsch,£rotestantiach) scin.Bevor er
den Posten erlangt, erführt auoh seine Gattin eine kritlaah« B«„.»,
Sie soll vor allem--^—— ^aaj:?^^

:e. 'S ländigen Beruf ausüben. Der «jRyramldenket-
terer" soll die vornehmen "Irs LeAtma" anii^^^^/;, u wiT3 i-eague Gollegeard.h. Harvard.Yale.Prinoetovm.
Brown Oder ^t.outh) besucht haben.^ .ass,. ein entsprechendes Aussehen
fden "exeoutire lock«) ^^, «in selbe tbe..3stes,würdige. Auftreten haben
'"^

^'^^^sMi^^'""^'' ^"'^"•^ "'^-^ BoU^feffnen Widerspruch
erre^n^uIT^WleSdef Selbstbeherrschung nach aussen hin .eigen.Ä^Auf.
stieg SU den höchsten Spitzen entscheidet sich 1. allgemeine^ Alter von 35 Jahren «^m. Manche Oesellschaften .eigen sogarm Ihren Organlaationsplänen durch verschied.nfarblge Sahreibung eines
Namens an.ob der Betereffende sur «Go« oder .ur«Do-Go"Zategorie gehört
d.h. Ob er ansteigen soll oder nloh^ ae..i«. Pählgkeiten ^ind da wes^^^tlich-
.nergle und nie erlahmender .hrgelfö^'S:.^,, ^uge Berechnung

r

»esohicjaichielt in der Behandlung von «.n..hen,and g.echmiioi.e Br-^aft k*lg.».wlo„tlg i.t die wslceit der dedani.^^tteilung ur.d
ein reicher au.druojca/ähiger .7.r..ohat.^. ,^, ,„„ ,„ ,„„„ah«



9

- von Verantwortung bereit sein,aber Beschlüsse womöglich nicht selbst-

herrlich, sondern im Wege überflüssiger Komiteeaitssungen faaaen.

Die Bürokratiöicrung der führenden Betriebe iat so grobs, dasa
und ^"muccßsß^ f fs n

manche ihre Pühreraoiiioht in fünf Gruppen einteilen, tiMsssaiBif^om^ So^k du^JL

beaondere Büroeinriohtung.3j:ennzeichnen,?c:Ä;i./^rch verschiedene Teppiche,

Ielefonständer,tichtreibtische,Penster,Wa8serkaräffen,Bilder. (Die
(Abort) enthält

Toiletto/einea Geschäftagevyaltigen udksiDaEfiqpcz: sogar einen echten

Pioa8ao«)5ine Gesellschaft hat einen Organisationsplan ausgearbeitet,

der 89 Stufen von Exekutivgewalt aufweist >«i^f<JiC'^W ^'4^^*^^ ^tf>^^\ ^cÜc^untf ,

Vance PQOkard hat seine Forschungen über 35 Staaten der Union

und zwei kanadische Provinzen ausgedehnt I^ ifatlüal für sein Buch zu

sammeln,fHxx wmI ighffiyrr dessen Vorarbeiten in 167 Stenogrammbüchern

niedergelegt sind» Br hat mit den Führern der Iftit ernehmungen , mit

den Chefa dea Peraonalreferata,mit Psychologen und Soziolegen gespro-

chen, die die Wahl der Persönlichkeit in den Betrieben entscheiden^

Paokard zitiert sie in seinem Buche und seine Schluaafolgerungen

gehen nicht weiter als die aeinor Quellen« "Me Pyramidenkletterer"

sind daher eon ^eitdokument und werden^ala ^ackarda boatea Buch gehalten«

Das Buch Paokards steht natilPlich auf der

Liste der '^boat sellera". Ai. niüi mm iiin unter anderau ebenso erfolg-

Wichen Autoren nach dem Grunde soinos Erfolges befragte, erklärte

ihn Yanoe Packard folgenderuasaoi.: V^enn m^in von ndr Au.:l:anft haben

will, waruLi die '^I^ramid Climbers" diejenigen ansprechen, die daa

Buch jtesen und leiden mögen, dann x'nirde ich folgende Mutmasaung aus-

sprechen: .Verantv/ortlioh dafür l.t vor allem die Albernheit .0 vie-

ler ^Ä^,die sich in »^vielen Gesellschaften .o feierlich hinter

geachlo.senan ^ören abspielen. Vielleicht bin Icti zx oehr von den al-

bernen 4ugeu unserer lixi.tenz ercriffen wie etwa ^.emi ich finde,



dasa ein Ploaaso In «4««r Herrentoilette einer New Yorker Korporation

hängt oder wenn ich feststellen muas, daas ein ant-rnehraon unglucklloh

darüber iät.dass $ein Leiter zu glüoklioh verheiratet ist. Ich bin

eben der Ansicht , daaa die Amerikaner im allgemeinen ±h immer
" ^ "" ^''^'^'^^-

Verhaltenaweiaen getrieben werden.

Mein Buch gibt ^ataacheu ar. über die Grunde .aus welchen

die Lanker der Unternehmungen Urfolg^'^^rfe'saerfolg Jr^^^^ -jnter

den Amerikanern besteht ein imraer grösaerea Unbehagen übar ihre

Bxiatenaart. Viele sagen mir, dasa ich ihren eigenen Befürchtungen

Ausdruck verleihe. Viele sind a.B. duroii das «^•Ä^^^^SJaohatum
der grooaen Organisationen in unserer Goseilsohaft beunruhigt. .Vaa ich

beobaolitet habe iüt dies: daaa die grossen Ge schuf«Organisationen in
.. .. im allgemeinen
ihrer gegenwärtigen Qeatalt und Punkt ion/ dazu änge tan sind, ihre

ehrgeizigen Manager auszubeuten, sie zu entmenschlichen, entindividu-

aliaierea und zu isolieren. Hatürlioh hoffe ioh.dnaa mrin 3uoh}ÄS^
<^''>4«^

**"* ^^* manche dieser miaamutigen "enaofien m rriggt^^^ihnen tiefere

Einsichten zu vermitteln . Ba wird vielleicht /^n ^n1 l-nn ji.np^-l.uu

man neue Formen geschäftlichen Zusa/a: envirkens sucht, die daa per-

sonliohe VörantwortungsgefUjl und (Integrität (^ei^ern,nicht unter-

graben«

3ov7öit Vanoe Paokard selbst • Man wird vielleicht fi\'.ge'ü,v.'>ärum

die grossen Unternehmungen,von denen Peckard spricht eine -olche Vor-

liebe für^ Angelsachsen bekunden , die doch weniger als die iliilfte

der amerikanischen Bevölkerung ausraacl^en? i}arauf lautet die einfache

Antwort: sie v;aren zuerst hier und geben deswegen den Ton an. Die

grobsen alten Seaohäftsorganisationen sind auch meistens von ihnen

gegründet und geführt worden und sie wollen diese Alhrung begreiflicher-

weiüe nicht an andere abReben* a-k««!. «,«« -.4-«,^ ^-^ -x^ . u-14 , *. j^ ^ "• Aoer was etwa für aie Stahlindustrie

gelten mag, bezieht sich weder auf -Buadesbeamtenstellungen^Radio,

i'ilm usw. La gelton andere erte* /
Max Bieser

^

/



-V
^a GegenwartabUd dar amerikanlaolien Philosophie

Man kann als Orundanaloht Martin Heideggers auaeime^ie eigentlich«
feisten« ^nm Horizont dee Ioa.."<^d däT^^nsohliohe Dasein ein

^3^in zum Toäe-j/siohts kennzeiohnet ao sehr den Abstand zvji^^^^'"^^
(«eutaoher -oder kontinental-europäisoher Philosophie wie ein solcher
Auaapruoh.Bs gibt kam einon amorikaniaohen Philosophen, der nicht
gerade das Gegenteil davon behaupten wurde »nämlich daas der Tod "im
Horizont des Lebens " angesehen werden sollte ganz in üebereinetim-
mung mit der Aeuasorung Spinozas, daas ein vernünftiger Menaoh nicht
über den Tod nachdenkt, sondern über das Loben. Ebenso muderlioh würden
den Amerikaner die Ausaagen Jean-Saul Sartres anmuten über die angeb-
lich unbegrenzte Preiheit des Menaohen, über Lebensüberdruas.über
die Absurdil^tät der Ssistenz xmSj ähiaiohellSlüten europäischer

metaph^aiacher und ethischer apekulatioi^^^deggcra Ausspruch .seine
Sinatellung und die seiner Anhänger zeigt klar das i-ortwirken mittel-
alterlicher «raditionen.weil das Gesagte doch niohta anderes ist als
eine Abwandlung des «memento mori". Ob disae Äiu^teliung -wie aie
auch andere feistenzialphilosophen zeigen, wirklici^peaaimiatiach" ^^S^.
aei, scheint mir aehr unsicher, denn wuizelt die ELage über die Bndlioh-
keit des Lebens in Peaaimiamus oder in uageatiliter Lebenagier? Auf
Jeden Pell meinte ein wirklicher Peaaimist ,der Römer Pliniue »nichts
aei ao tröstlich wie daa Wiaeen,daaa das Laben einiaal endigen musa
Man würde Jedenfalls in Amerika findon,da8a ein Auaßpruoh wie der
Heideggers eher einem Theologen ala einem Philosophen anatehe und in
der Tat verleiht der ezistentialiatiacha Theologe in An-erika Beinhold
Niebuhr ähnlichen atimungen Ausdruck .weil die ÄKistenzphilosophiö /,

eher in der amerikanischen Jrtrtt^i,?, als in ier Philosophie 'furzol

gefasst hat«

/,



Die anerlkaniaohe Philosophie Ist Inhaltlioh aohwer DestimmbaT,

aber ea läaat sioh sofort segen^dasa das ganze gelatlge und hegriff-

lioh nina wie IL/ln^'der deutschen und kontinentaleuropäischen -hllo.

Sophie seit den Aufkommen der PhSnenenol c gie und der EsiBteuzphllo-

entwickelt hat, den Amerikanern Innerlich fremd ist.
Bophie

XzMm Befremdend jene Ader ,die zxl dem Bxiatentiallamua Eierkegaerda

führt, während von der Husserlsohon -Methode'^ kaum mehr bekannt Ist

als die phänomenologische Beduktion ur.d «rtui Haaserls rein logische

Beiträge. Diese heben nS^mlioh gewisse isnt sprechungen in der amerikanl-

Bohen Geisteswelt«

Vor allem unterscheidet sich das ganze philosophische Idiom

Amerikas tiefgreifend von dem kontinenteleuropäisohen. Bin so oft

gebrauchter und missbrauohter Ausdruck v?ie "Batwurf" ist mit "projeot"

kaum übersetzbar ."das Ma»" nmtet ^vmiaerlioh an, auch Jaspers« "magrei-

fendea" wirkt fatal, dem itoglisohen widerstrebt gewollte Unklarheit

meistens . ,., u -

und alles Abstrakte wird/mit Wörtern lateinischer oder griechischer

Herkunft ausgedrückt. Die Uebersetaung der phänomenologischen und

der in Deutsohelend beheimateten exiatenzial^hllosophisohen Äic Gedai?-

kenwelt würde eigentlich eine tTmfcrempelung der ganzen englo-amerikanl-

flohen Begriffswelt zur Voraussetzung haben. Die philosophische Sprache

Amerikas gebraucht Ausdrücke ,die ihren Standort in der Wissenschaft

haben, meistens in aer HatheTt.atik,aber auch in behavioristischer

Psychologie, in der Soziolcgia, In der Biologie and natürlich in

r ^v 3ie ^-ennt Iceine "Ontolo^ie" und keine •'Herneneutxk.«

der osmboli^.ohen Logik.^^ie -«"^^ ''^"'

Der philosophische Gedanken8,ustausoh mit Bnglaud ist aber sehr

j^fe;, schon deswegcn,wel/dle Lehrer an den philosophischen Fakultäten

Englands In Amerika sehr häufig Gastvorlesungen haltenj^uaserdem sind

die in England im Schwange befindlichen Richtungen noch immer das in

Amerika modernste.*3eute gilt dies für die aprachphllosophie des

i

«common uaage" (der Alltagsrede) mit ihrer Hochburg in Oxford, die



diu 4/^/ac^ % g
allerdingö^i^Xniiwig Wittgenstein zum Ahnherrn und geistigen Mentor hatj

der urBprüng3,lohe Heopoaitlviamua (des "Wiener Kreibea" ) wie er von

Budolf Carnap nach Amerika getragen wurde, ist etwas abgeflaut,

Uefcrigens behalten geistige Richtungen,die aus Buropa nach Amerika

gelangen,nicht ihre ursprüngliche öestalt.So sind z.B» gewiss Phänome-

mvTiologon aus Deutachland nach Amerika gekommen,aber sie hörten auf,

richtige Phänomenelogen «u sein. Die scharf geprägten Theorien werden

hier etwas verwaschen, Sie büsaen auch meistens die mitschwingenden

politischen Nuancen eln^,t^ ^^,^^>^^;7r.^G<t >^^V^ U^<-^Ct^

^ ' We amerikanische Philosophie verfUgt -weil es

Ja mehr als 1400 Colleges gibt und viele von ihnen Abteilungen fßr

Philo&ophie haben- sowohl Über das zahlreichste der Philosophie gewid-y/

/

mets -»Personal als auch über das reichhaltigste Zeitsohr iftenmaterialC

Philosophisch betrachtet bildet Kanada einen Teil Amerikas^ Die lei-

tende philosophische Zeltschrift Amerikas ''The Journal of Philosoph^'*
in der Columbia Univorüität in Hew lork ^'Akfy

erscheint/vierzehntägig,was einUHIkiiiu aiii der ganzen Welt Ipä^ie

anderen erscheinen vierteljährlich^ SinK Boll\7erk der zeitgenössischen

sngliacIlLön Philosophie bildet "The Philosophical Review" ,eine alte

Zeitschrift, die an dar Oornell Universität in Ithaca,lI#Y. -"e^ftttö^Lsi
'
^

Ihr eigentlicher Leiter ist der aus lüngland stammende Max Black.

jivisten bezw. c(z^^Die analytische Philosophie -wie man hier di

logischen Positivisten vom Schlage Carnaps nennt ,häli#»- die Zeit-

Schrift ''Anelysis" ,die im Mittelwestenfmitwder ^^eitung von Herbert

Feigl erscheint, der aus Böhmen stammt. (Seine Muttersprache ist

deutsch)» Peigl und Carnap sind heute die wichtigsten logischen Posi-

tivisten des Wiener Kreises .Auch zwei andere Buropäer Julius Weinberg

uid Gustav -Bergmann gehören mehr oder weniger in ihre Äeihe, Philipp

Frank, der ursprüm^ich den Lehrstuhl fUr theoretische Physik (als y

Nachfolger Albort Kinsteina) an der deutschen IMiversität in Prag ±am»»ir /
^S^SS^ hatte einen Jorsohungsauftrag an der Harvard Universität inne

und lebt jetzt pensioniert in New York.Br ist ein führender logischer



Posltirlst. Alle diese Männer h&ben gewiss die amerilcanisohe Phllo-

sopliie beeinflTisot,aber doewegen,v/eil Ihre Piohtung den Houptt endenden

der amerikan5-?chen Philosophie ^nänaich ihrem Empiriamus, ihrer realisti-

schen nnd der Wisaensohaft gegenüber positiven jjinatellung, ihrem Pragna-
und frtindßätaliohen

tisimia KKkxti'axkjmscsc^ Haturalismus entgegenliiamen* Andererseits

haben «iese Männer Vieles von ihrer ursprtiagliohen Metaphjsikfeindlich-

keit^ihrem Intellektuellen ßadiicalisxnus in Amerika eingöbü;ist^ Bin

einhelmlsoher »atursliat Im amerikanischen Sinne, ein Logiker tin.d Theore-

tiker der Wshrsohslnliohkeitstheorle ist Srnest Kagel von d^r Oolimbia
gemeinsam

Universität, der dtai Lahrs tnil -John Deweys einnimmt nnd/rnit seinem

Lehrer am City College von Hew York i^^rris Cohen ein Lehrbuch

der Logik herausgab. Die führenden symbolischen Logiker sind d^er

Pragmatist C.I.Lewis ,pensionierter Professor der Harvard Universität,

Willard 7. auine,der an der Harvard Universität lehrt,Alonzo Churoh

in Prinoeton ,Kel8on Goodman ^an der Universit t von Pennsylvania.

Sowohl Srnest Hagel O^a ^^^oh Budolf Carnap haben sich viel mit A li

Methodologie der Wissenaohaften bosohäftigt. Aa:^^^^'^^'^^'^'^ <7

TÄibesohadet all dessen ist die Yale üniveraitöt in ISev Haven ein

Sentruiü idealistischen Denkens, ssujaindeet(des Spiritualismus »Hier er-

scheint die "Beviev* of -^etaphysios" von Paul Weiss,einem Schüler vfci

Alfred north Whitehead redldfeiert,deii en^lisohen ^Mathematiker und

Logiko?\/^g»ten Mitarbeiter Bertrand Huäsells ,der aber in A^merika vJi

der Harvard der führende aplrltualistisohe Philosoph Amerikas ^nirds

und dabei seine Wlssenoohaioeliebe bewaiirte#Mehr der englieohen^y^J(^^

Schule des Idealismus vom Schlage Bradleys ist an daFTßleyBrendYßli

KLanshard zugetan, eijj. Kritiker des Neopositivismus ,namontlloh

Carnaps und ntt^ ensteinarTnt^TTJeginersohaft bewagt aioh in wohJrwollon.

den Bahnen. Der logische Positivist Carl Hempel (aus Buropa) ist jotzt

PräsMent ^^r (wichtigsten) Ostabteilung der American Philcsophical

AsBOOiation geworden.Man muss im Auge behalten,daae William James ,



einer der Begründer dea Pragmatiamua , der uröjfrünglioh an dor Harvard

ItoLiversität Psychologie leJirte,ein Bewiiiiderer der spiritualiatiöolian

PhlloBophie Henri Bergaona wax und daas die" Prozesa" -oder \Terd6naphi-

losophie Alfred H •Whiteheada an Bergaona aoliöpferlsche ^ib'ntYviiokluug

anklingt .Arne rilcö ist keineswegs einseitig positivistisoh eingoß teilt,

Jedoch wäre ea hier tinmägliohidaaa ein Phllasoph et\m wie in Deiitach-

land Hedwig Conrad-Martiua eine "Widerlegung'' Dari^rina versucht utjA

aogar ai«.,/aittlioh unterinauern will, jäir wüido ßioh deteä. lMM^\i^

rSao^ien ^^i>4ly{)^4i^^ wenig f^ Darwin übrig hiiben.Sl^. lehnen

näiolioh nicht die ^olutionatheorie oky; ala bolche at).

Beatiramend für das Klima der anglo-am^^rikar^iachan rhilobophie

d*h» der engliaohen und der anerikaniachen waJYdle Wirkaiokeit vcn
auaaimnan mit ^)fA^y^ ' er

G^»B« Moore 9 der frtrfcwggxicgg/lita aell tsxstax BegrUndsog des englischen

modernen Bealiemus war^d^h. führend in der Abkehr von den ongÜBOhün

Hegelianern,namentlich Bradley.Busaoll orklilrte ,daa3 "^oore diu&e

Bebellion leitete. •.Bradley lehrte ^dasa allea ,r\Joran der gesuiide

Mensdienverstandfcommon aense) glaubt pseij Schein; Yt?ir glslibten das

genaue Gregenteil davon^ nämlioh|da8& alles ^ir^^^oh ii&t^ w^a der geaon-

do von Philosophie oder Theologie unbefefasdüttd* »o MenBOlionvexi^tEnd ^Is

wirklich betrachtet. •wir glaubten,daea öcnn^ und Sterne auch dsjm

existieren würden,wenn aie nieioand beobachtete u.-d daße ea eine ..

zeitloa© Welt platonischer IdCen gebe.*^ Liooie war nach Leiner Ptnalo-

niürui?.g in Cambridge (iSngland) mehrere Jahre in ABiorik€^.,er trag auoh

mit I^terbrechungen)vanrT942-44/an der Columbia IJhivereität vot/.vo loh

ich ihn hörte. BT war ein Denker von leidenachaftlicher Ifüohterahcit

und im Grunde auch ein Vorfahre der gegen\>iärtl^ön Schule der Ar^ljße

der Alltage spräche ,tip.e -^^dsvin ütagland iüAJ^Ji
-4^g^//oni-v^ §0 aa^t jöca?^,

daaa aie auoh in Amerika üblich wird. Aber in Amerikrv gibt ea keine

Theorien,die Aaigemoingültigkalt beanspruchen dürf3n,abgoac3hen vom

Baturaliatiaohen Denkklima,zu deaaen Ausbreitung auch Gr.S.Moore in

den engliach aprechenden Ländern beigetragen hat. Ex wxirde aber nur



•griff.. Als 3,tr,ma Rtt^eeu ito „in=«i p,i„ „,,«U...», „ ito verdank. .m,tnt. Moor. oh.,, v^ .

verdanJct mir ear nißht- i,- u .
.^^"leWaoherweiao: Br

«en tM« K K ^0^ l^rtuin,3r, Ton aeinam Scüüler Wittgeuotein behauptete r^F «>• h«K- •. . .

-^iiuxar nitt-
i>^mj,siKF, ex habe glöioh beiaerJct daaa vh^-^-

au Pmoaop.i.e.o. ^e..,.3... .eXt ab........
>^^U,en..ein ihn

pur dae moderne aa^r ikanl aoüs i'ixil aoT^H-, .
folgende G^atcaoüen beatimend' E. . ..

-^^^^-oväUren sind ^e^i

Gh ,- .
'"=i««nend. Ea geht auf öxei Männer zurück,t'harles Peirc« M'ii-i«.« % '^«•ucz:

der unstete Wr>o^ fef^^Itf^V''-
e^^ialate wer gewiaaro^,aer eigentlioha Begründer der pra«mti.f. u

Srkenntniatheorie und oln Logiicer .^ . h

^'^««^^i^ti-oi^en

werke Peiro.'-'4rde. .
'''^^"^; ^''*' *^« -«inten«iioe wurdeii erat posthum herausgegeben und^;^^i

ten.Peiroe iat auch aar Begrürxdor d..
^ "' I^olhei-

luapirlerte «Tiiii .
-eriicunisohen Sen^tik. sr"öi^iiierte vfilUam Janiaa.dor ciffenfn«!. t^

# ' «lei im amerikanischen Weaon worzoi »•- s. .

a.» .in. ...U,,,„,, ZI.
'"^'°°"«^"=*- '-" -int.

,

iat .i. l..r iw.., 1 f Z*'"^'"
*l-".-"iafla...a WnnC3on.t" i..r. Ufa»} l9lirt.,das> da, L.-j.„ j,. ^.

-.anat^..,ea .eben .e.,nioht Vorber 1 ^'^'^'''-^^^ ^^

auoh,daa8 Begriff« n.v ..
'^^-^^'^^-^ß aufa Lobenjer glaubteBegriffe nux- ao ihre Richtigkeit bewähren.daaa aie .-Wl3aen.ohaft nützen und ±k eia .n. •• . • /! ' '

«T„..
^«''"^^•tstreiben.iJarin beWI

Instrumentaxiamua".

^8 muaa aber auch bedacht w.rden^daaa .a ein, -.altera Qualle
dea amerlkanisohen PhUoaophlerena gibt:nämlich J,n, I>hllo3ophie,anf

?



7 Philoaophiö
der die atactsverfaesung Amerikas beruht ,Ä^i^^r die tycBsiitxxxsM.

dee Zeitalters der AufKlärung, die letzten Sndea auf den Engländer

John Locke zurückgeht,de aaen Anaiohten sohon das Amerika der Kolcnial-

zelt beeindruokt haben» Diese Phllo30phi8 ist aber in Amerika weder

religlon3-nooh kirohenfeindlloh,dooh müssen eioh ihr bis zu olnem

gewissen Srads die kirohliohen Bicht'jugen anbequemen, sogar der katholi-

sche Haothomiomus^den Mortimer Adler en der Uriiversitä* Chicago vor-

trat ,auüh der 2?ranzo5^e Jaques Maritain ,ein Schüler Bergsoqs^der in

Prinoeton lehrte Dtm katholischen Bxistenzphilosophie TiffiJü»* 4fa der

katholischen Fordham Ifeiveraität in Hew York Dietrich von Hildebrandj.
f y^ .

dar früher in München lehrte, den protestantischen Bxäatebtialiamus y\e^t^ 1

Paul lilllch,der an den grössten 9?heologiesohulen in Uew York und

In Cambridge,Mass* lehrte und jetzt nach der Pensionierimg in New York

^ ^^x "^Hew 3oho Ol** vorträgt^ Mtir

,

13s sind die ßrundlagen der Aufklärungaphiloaophie^die die amerika-

niachen Denker den ^larxisraus gegonübor mit seiner doktrinären Ukiduld-
irarriTTnisieren*

samkeit , seinen übertriebenen Ansprüchen auf ewige Geltung,|ÄgÄKtcÄKr

Ba ist auch die in der anglo-ameriksni sehen Philosophie behein.atete

Skepsis, die ja zsaän den englischen Idealismus und Empirismus in

gleicher Weise auszeichnet^Dieee Skepsis bildet auch den Hauptuntor-

sohled zwieohen der englischen und deutschen idealiatischen Philo-

sophie, 3 •B, de» HegelaoheßaDer Antiklerikali&mus wie er in den romanl-

scheu Lcindern und im Osten Buropaß vorhanden ist, «ft±3r in Amerika kyi<J^^Khdii

/^el der Vielheit der Bekenntnisse keine» ein Bündnis mit dem Staate

einging,vielmehr verhaliÄen sich alle krltisci^ gegenüber der Str.atsmacht/

loh glaube ,des8 gerade dieses Verhältnis zu den Kirchen Amerika znm

modernsten Staat der ?;elt stempelt.



Die gegenwärtige itelXaiig d^r aeat^ohen Laltar in Amerika

IleAry A.Pochmami, Professor der amerii. anlachen Literatur an der 7niv©r-

sität von Wisconsin hat vor einiger ^eit ein 3tudium von monumentalen

Ausmasaen über die deutschen literarischen und philosophischen L^inflüsse -

unter Binschluss der philosophisch-theologischen- auf die amerikanische

Kultur heraasgegeben.iir warnt jedoch ^^r warnt jedoch, das« kein einzelne«

europälaciie« Volk noch alle zusammen Jemals Termocht haben, Amerika zu

einer blossen Kulturprovinz herabzudrücken.Stwas ähnliches behauptet

LCax i^erner in seinem umfangreichen Studium über die ^^Amarikanlsche Jivi

lisation". Welche dtellung nimmt nua das Amerika der degenwart g^gönüber

der deutsohan Kultur ein? PoohmaiuiB -^uob onfesst lediglich die Pariode

Ton 1600 biß 1900 und berührt weder die bildende Zunat nooh die Archi-

tektur oder Muai]c,.veloh letztere das amerikaniaohe i^u&ikleben bia auf

den heutigen Tag maasgebend beeinflusst hat. In dar letzten ^eit wird

die Aufgesohlosaenheit gegenüber der plsstiachen Zusnt -i^eutsolxlania

bemerkenawert.

Die Einwirkungen der deataohen Literatur der Gegen-;7art auf das

amerikanisohe intellektuelle Leben sind gering; sie waren weit grösser

In der ersten Hälfte des 19 .Jahrhunderts unter dem üinfluas der deataohen

Zlaaaik und Romantik.Aber auch damala waren die Sinflüsse des deutschen

philosophischen Denkens stärker als die literarischen ,.Ja Goethe wrde
zunächst weniger als Dichter und mehr als Denker gawia-digt und 3c hiller

weniger als Dramatiker «nd mehr als Freiheitskämpfer .somit aaa ideologi-

schen Gründen,

Man kann a«^n, dsss Amerir^a heute vielleicht drei moder-

nen deutschen Autoren grösaera Aufmerksamkeit schenkt; Thomas Mann,

Rainer :.:aria Rilke und Prang ICafka.In den Kreisen der Intellektuellen

Würde dabei wahrscheinlich Kafka den Preis davontragen, Zeiner von diesen

drei Autoren weilt unter den lebenden.Teber diese Uänner werden in den

auf Seiatigkeit Anspruch erhebenden Zeitschriften uud gelehrten Publika-

tionen Stadien und Bsaaya geschrieben, Hobert Musil ist z -Br teilweise

überaetzt^wird aber kaum gelesen; etwaa ähnliohea läsat sich von Hermann

Broch sagen, obwohl er während des aweiten ./eltkrieges ala Flüchtling in



Amerika lebte und an dar Yale üaiveraitäJ aozial-psyohologisohe Vorträge

hielt und zweimal von der Guggenheim Stiftung wegen seiner literarischen

Tätigkeit einen Preis erhielt. LIan geht nicht fehl, wenn man einen Gross-

teil des Einflusaes von Thomas ^ann seiner Anwesenheit und Aktivität in

Amerika zusohreiht« Sein radikalerer Bruder lielnrioh, lebte zwar eben-

falls und starb in Amerika,wurde aber hier nicht beachtet« Die Thematik

seiner Werke war offenbar zu politisch und lokal bedingt* Franz Werfel

wurde dank seinem Lourdes Roman unter den Katholiken Amerikas populär

und sein Theaterstück "Jakubowsky und der Oberst*^ wurde hier gespielt.

Seine Wirkung ist mit seiner Am/esenheit in Amerika eng verknüpft. Als

vor kurzem Kleists Novellen mit einer Yorrede Thomas ^anns herausgege-

ben wurden, versuchte man Kleist dem amerikanischen Publikum "näherzu-

bringen" , indem man ihn als eine Art Vorläufer Kafkas hinstellte.

Kafka geniesst seinen Huf als Vertreter literarischen Symbolismus und

pessimistischen Existentialismus,Silke wiederum als "metaphysischer"

Lyriker und ebenfalls Symbolist ; Hofmannsthal war bisher höchstens
UTid Gottfried -^enn

als Autor der Strauas' sehen Libretti/ kaum bekannt. Eine Auswahl

Benn* scher Lyrik v/urde soeben im intellektuell sehr anspruchsvollen

Verlag "Mew Direotiona'' herauagebraoht.Brechts Theater dringt nur achv/ach

in " avantgardlst lachen'* Kreisen durch, und zwar nachdem es in Paris die
^

ersten Weihen erhielt.Dabei hat "^recht In Amerika gelebt« Sieben Dramen
BxAchts
fslnd allerletzt in der '•Grove Press ^ erschienen .I>eT Engländer Alan

Pryot-Jonee fragte dabei :^fc« Was wissen wir über ^recht ausserhalb

I)eutsohlands?7ast nichts...Seine Arbeiten haben einen neuen Jargon

geschaffen.Wir lesen stäAdiR von einem"Verfremdungseffekt oder einem

'•epischen Theater". ..litixx deutsche Verhältnis zur Gesellschaft

.1

I

in seinen Stücken,ueberdies der marxistische Gesichtspunkt erschv/ert

der amerikanischen oder britischen Zuhörerschaft den Zugang...Er war

ein Kind der Zwanziger i'fire,der zwanziger Jahre in Deutschland,verwandt

Georg Kaiser, Brnst Tolle und ^eorge Gross, verbittert.. einsam. "

Bas gegenwärtige von Naturalismus und Positivismua beherrschte

philosophische ^lima Amerikas ist der deutschen Philosophie der Jüng-

sten ^eit abhold. Zwar wurde i^arl Jaspers ein Band der Sammlung bedeu-
tender lebender Philosophen gewidmet,aber Jaspers wird wenig gelesen.



Martin Heideggers "aein und ^eit" ist zv^ar übersetzt, aber Heidegger

bllab im Grunde völlig op.bekaunt und wird kaum verstanden. Sein l!7er]c

findet keinen Widerhall« Weit mehr werden-aber in den ^reisen der

protestantisohen Theologen- Bxiatentialisten wie Paul Tillioh gewürdigt.

Philosophen interessieren sioh weniger dafür. Weit mehr sind die französ i

aohen Bxistentialisten wie Sartre in die Zreiae der Philosophiebefliaae-

nen gedrungen, vielleicht well sie weit lesbarer sind und in einer

Sprache schreiben, die in Amerika besser bekannt ist. Unter den Fachleu-

ten der Sthik durfte Liax Schaler eine Anzahl von Lesern haben, üeber-

haupt sind die Phänomenologen wie Edmund Husserl weit besser bekannt

als die Sxistentialisten.aber auch dies hat nicht viel zu besagen.

Die ganze Richtung ist den Amerikanern im Öru..de fremd. Man kann sagen,

daaa die in der deutschen Philosophie and Literatur berührten ^robleme

in Amerika keinem Interesse begegnen. Dafür sind die üeopositivisten

-die Vertreter des "Winer Kreises und ihre Nachfolger wie Ludwig Wittgen-

stein u.d andere sehr wohl bekannt, Wittgenstein ist heute vielleicht

der einflusareichate Denker in der anglo-amerikanischen Welt und Carnap

lebt Jetzt in Los Angeles als -«Professor der Philosophie. Er besoiiäftigt

sioh hautpsächlich mit der Philosophie der Wissenschaft-einem in Ame-

rika beliebten Stoff, Philosophen vde der Neukantianer Ernst Caasirer

-der Während des ^rieges'>in Amerika lebte und starb-iind in Amerika

wohl bekannt und einflusareioh. Auch Soziologen wie Max Weber oder

Zarl Ilannheim stehen in hohen Ehren, Dies gilt namentlich für Max Tebe*,

Wie die Bxperimentalpsyohologie in den achziger Jahren von Deutsch-

land nach Amerika gelangte, ist in den letzten dreiaaig Jahren die Psycho-
analyse Sigaui.d Freuds -besonders in den Kreisen der Psychiater-

aber auch allgemein in den Öeiateawissenaohaften bekannt geworden.

Ihre Popularität übertrifft bei weitem diejenige in ihrer eigentlichen '

iimat oder in 3uropa überhaupt. Die ^ahl der praktizierenden Psyohoana-
lytiker-aber nicht der orthodox/(en Preudanhünger- geht in die Zehntau-
sende. Auch andere tiefenpayohologischen Richtungen aus dem deutschen

Sprachgebiet wie diejenige C.G.Jungs sind insbesondere in literarischen

Kreisen (d4s ^eaamtiverk Jungs wird jetzt übersetzt) ur.d diejenige



Alfred Adlers mehr In pädagogisohen Kreisen zur :irkung gelangt. Die

Verpflanzung der Psychoanalyse naoh Amerika gehört au den rrierkwärdig-

sten 3r;5 oheinungen ainer geistigen ''fanderBewegung»

VerstLndnia für klassische und romantiaohe .lusik v/urde hauptaäoh-

lloh aus Deutschland naoh Amerika getragen, aber der Binfluss der deut-

schen Ivlusik beschränkt sich mehr auf die ältere i-uaik, schon Gustav

LIahler atösat auf Schwierigkeiten^Von den ganz I.^odernen hat zwar

Schönberg in Amerika gelebt and iat iandbekaunt unter den Fachleuten;

einen stärkeren üiinllus» hat weÄer er noch die zeitgenössischen decit«

sehen Lluaiker wie Orff und Mnem gehabt^Die Oper "Wozzeok" ist aller-

dings bekannt» Zeitgenösaiache russische und französische Llusik hat

eher Eingang gefunden als die deutsche» ^tr^viaky lebt in Amerika«

Nachhaltiger wirkt aber moderne deutsche kaierei und Bildhauerei,

wobei unter '^modernj* diejenige zu verstehen ist, die sich in Deutsch-

land zwischen 1905 und 1933 entv/ickelt hat. In den fünfziger Jahren,

d»h. nach dem zweiten Weltkrieg ist das Interesse für den deutaohen

Expressionismus und die abstrakten Sichtungen gewachsen. Anfang Oktober

1957 hat sogar die Hochburg der modernen Kunst ,daa "Museum of Liedern

Art" in Hew York eine Sonderausstellung der modernen deutschen Kunst

veranstaltet «Sie heisa^Deutache Kunst im 20 »Jahrhundert^'* Gezeigt wurden

die Werke von Wassily Eandinsky ,Paul ELee, Oakar Kokoschka, Llax Beckmann

Erns* Ludwig Kirchner, Smil IJolde, Oskar Schlemmer, Käthe Kollwitz,

George Groaz, Paula Moder sohn-Becker, Barlach, August Hacke, Lehmbruck

und Lyonel Peinilger* Letzterer ist von deutschen Bitern in Amerika ge-

boren und starb in Amerika, obwohl er seine wichtigsten Bindrücke in

Deutschland empfinge George Grosz lebte als Hazigegner in Amerika*

Zu dieser wichtigen Ausstellung meinte T^illiam a^Lieberman vom "Museum

of Modern Art", die meisten Maler dieser Periode hätten in einem Stil

gearbeitet, den man Bxpressionismus zu nennen pflegt; dieser 3til bedeute

auch den Hauptbeitrag Deutschlands zur modernen Kunst • Während die

französischen ImpreBsionisten in ihrer heiteren weltaufgeschlossenen
•ahen

Art malten,was sie ,malten die deutschen Bxpreaaionisten , was sie

fühlten «Sie b'lickten nicht In die Natur wie die Franzosen, sondern int



5

Innere der Seele • Bin anderer Zriti..er Hov/mrd Devree pries di9"einz.\g-

artige Reichhaltigkeit und Vitalität" der Aaaatellung, die 170 Beispiele

deutscher Kunst von 1905 bis zur Gegenwart in New York vereinigte • Aber

bezeichnend sind Devrees kritische Bemerkungen, v/eil sie die amerikanische

Binstellung zur deutschen und französischen Kunst der letzten zv/ei Gene-

r^itionen illustrieren* Devree meinte,"die deutschen Werke
entbehrten der Logik und üeberzeuguagskraf t der gleichzeiti-
gen fr anzösisohen Künstler ; viele wirkten brutal in ihrer
Kraft und unauage glichen (rav^) im Grefuhl; die Parbgebuag sei
gewalttätig u.d ebenso die das TheiüÄ entstellende Form; doch
sei das meiste voll von Beaktion auf das zeit^^enössische
Leben :ind kritisch in der üinatellung^Äiese Kunst sei eine
Beaktion auf die zwei Weltkriege und die fürchterliche Demo-
ralisierung, die sich zwischen ihnen breitmachte , aber auch
eine Parallele zu den zeitgenössischen Bewegungen in der
französischen Kunst.Die Bezeichnung "Bxpressionismus^dtimme
Insofern als diese "Jerke nicht so sehr eine objektive Dar-
stellung das Themai böten als dif psychologische und ge-

fühlsmäsaige Heaktiondes Künstlers • Diese ^^eister beanspruch-
ten gegenwärtig ein besonderes Interesse in Amerika, /eil sie
iii gewissen Sinne die Vorläufer des abst|akten Expressionismus
seien der die amerikanische ^-^alerei der '' achkriegszeit kenn-
zeichne •

"

Der amerikanische Kritiker bezieht also seine ^asstäbe aus der französi-

schen **^alerei und erv/ähnt als Grund des Interesses den -tiesug auf die ein-

heimische Kunst »Die deutsche Kunst wurde daneben wiel in privaten Gale-

rien gezeigt und zuletzt veranstaltete die Galerie 3t .Stienne (privat

)

eine Ausstellung der Werke dei österreichischen -^alers Egon Schiele«

Obwohl die amerikanische Architektur allezeit weit aelbstcn

diger v/ar alt andere Kunstgattungen ,mu3S man doch an den Arohtekten
Walter Gropius erinnern, der an der Harvard Universität Architektur lehrt
und an Llie« von der Hohe, der in Anerika eine fruchtbare Tätigkeit entfal
tet hat .Es sind auch in der Beihe "iieister der Weitarchitektur ilono-

graphien über Walter Gropiu3,i3rioh/*^endelsohn und Hi^hard ^^eutra er-
schienen.

''Jlr müssen auoh die Wir.iungen der deutschen Kuistgelelirten
erwähnen wie etwa Pr edländer ,Panof8ky und Tietze, die in ihrer Lehr-
tätigkeit uid aohriftstellerisohe^a Wirksamkeit dem amerikanischen
kulturleben wertvolle I pulse verliehen*



»R. I#AX RtESER
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Die amarlkanlseha Zlvlllsatipn

Zu '»ln«f TJntfCTuohtmg ron ?%x L«irn«ß"

die

vt»n Max I?le«er

b«ktmt»8ton Stu dien a^raien Moht «ibmal von Ancrik-.nem^^^ri-larTi v^n «inaa

Fninisos«ri AI3 -<l8 de .'ociMfr/llle ,der uobej- «Di« Danoki' -Ue iri .'jaa^lka « «cljrieb

und y^n den Ai3l->«'^««- "«7««, ^iar d:is ba'Gi-nte Wsr^< "Aaarican '-o:sicn'.Malt:r' rsr-

fasst. a'-t. '^i«««4 Buachw ca!.tan ?.ls laisaiach .-i-af ihr« G«b5.«t. Sie si^id bd. wal-

t«Bi nicht Bo liiifngrw.ch wie dsp soafcan arscldsnütie ' to.irl.CA as a :.ivills!'.t.ion" t

Ufa Arö '"S-,o\JF^it In tlia '"nit-w ..tatea Tod.njr" von Profar.ijor '^xx Len-ar, d;;* lQ3i. -al-

ten umfest und soeben b«d Slnon end Hchustar In ''ew Tork hgrat-ekam. Lernear 'n!^t

hier elJi I-ionu^teritelweß-l: g«!che.ffen,3--lnäe5r. ai?ie ."rt Sarir^el', ark.d. » dlo Foxv

•chungserp:el)iils»e an*-lkfn«ch<ar «^oaioTofjsn^Pojrehologii.Ant hro^Xilopen, Tsv-

ehia.t^r,Geec hich-tasd-re^-ber , Volkswirtscyutlsr tiw. sueaaEenfuaaen moesLia.

Aber gibt «. ur>«r'.av.pt einm "üatiorcacharakter.den n»n a;tf diese «>'ei»e deTl-

nieren koenntöY Dies i^t letatnin txngn-'r±f Jlt wrder.. Dar ^nt- ii>i»lo2c Ciyd«

KluckJiohn meiiit hlorzu, düa», redn ^*ttistisch gervc r., sicU harp.';38tB]l«i

werde, d--.ae hisiäert Ac^erlk; iier ainar gewisj^rr. Lit.'nd«j-l,eraf8-Altor»-uni Ga-

schlechtaBr^tcfio-a-lF/eit ilch .inders vsrtislten weiMea als liundar 'riiglAaridor, die

nein aiafs Gerat«ioia i^na <dn<ir plrich-rtlran J'c^icho häPa^iäg^•tf8n werde. In

solchen unterscHedliolsen ::crkfflRl«i effenb re sich g0»d.s3or,vr3aen »tatiatiach

eben der -afTi.k^nLstsh» f'atloTulchirt.lct5r,

Max L«Ti«r mwLnt. abar auch, dftse Aiaarlka rdcht oloas einen eiprenartipen

Zweig der vwate-ropseiscr an Zivilis-tlon bilde, srrder Ox -^la ael-'t.^ endige

KuLtur rii besonier-t« dohslt un d von cosondeier ?^ «juip w-us« on ist. H»

bildet Inßi amolge wl« Criea-en.Tnd odar Rom eine eigene ZiTrflisation.Dias hien^t

datu^Uo;^ vle]. divon ab,wie a«n «ine Kivlliaatloa defirdcrt. 7a wird -«-ite ;?eben,

die Bern nic^.t aia baaondare -'ivilla.vMon , aondem etwa als l-tadniach sprec erden

Zweig der spaetgriacMachen od» alc5car«änni!.ohen Zivilisation batr-chter. verien.

Dlase i^ranale ist Insofanix vvlchfg, als die^^eaialiunÄ Anerik.ia su -J-retearom

mit d«rie^iFeri lom «u r.riechenl.nd Targlidien. -«• it-iliedac'^e v-aitir?da^o-



« •

rlker Gugllelwo Firr«ro hat in Hut. ^..^^i.. i ^ ^WD nat in d«r a««4kani8Ch«n RepubUk ein modernes
Rom «rMickt.

löra-T sient in toarlka einen or^.irlsch^. Opti ^s, er nen-t c9

/a..j^f r- KeT:nb, Er :;ielnt, das?! der ajawikard-
ch« Kohlst., r,l ,jo:l U.8 ' &ss«-e«,ei»n.r», ,»er löh«.»H.>-««

*«i „xe (aa&sfcmnt<-i'Bct;lail« «tsrk v 7>l«dit hat,

t*«<..ia. ,or .^:«..e.. i.V........ .«, ..e^..^,,,,., .i^,,.,,,.
,-,,t. .oU^...

•^^' ^^•«*-^?«. --9^3, .^c!',t , „,vj Sichari-.elt,

.-tf .« 0*i.,e .,. .»: „,i,«^,„ :<,.^,„^„ .^. ,^,^^ ,^^^_^_ ^^ _^^_^^^^^

Wie J,.K^ G«.lbr:Uli \md A.A* Berits

>^tio. .IS On,.*. eri>.ac .ich d^l.i «,ner p,-oa^.^.r, ä«n '•olh.lrt.ch^n, r^..
Nation ii^t T^^rttc^verrclGri^cK v-d urc^erec! f. iii ^«|. r«^^* f. . . .,

In thrw Sickr.imgÄr.g ^^ ^^^^ ttn*^uÄirftrl:!ß! «r • -^o ^ 4* • ..



nit den Durehsehnitt Tvx^leieht» Aber die Nation ist noch im Waehstton begriffaiu

Ihre SqplosiTe Bnargle ist noch tt^geseh^Aeeht^obwohl heute eehon ats sieh das

N^itional«inb33aBaen 1^00 -tllll^^en fci Jahre mA^rt« ?)ieie ae«<OLliclv<n ist f^rfilf^,

das ^»Ärbsjc Af>8le-en Yor? 300 UUionen K«i»eh«: n oi^gfrini-ii^jr^n, L^arncff» n^?lg:t

p«rso«nlic i d«a polati«i<?i^n tjnd urirtsc a ^,licheii Idb«r>ill».rii3 am, aber saoVie

Darstelltmg ijt »je» Obj^>kti7lt!\et hmtiäit^ Ix& uebrigen,m:-lnt ^r, ha^t^eil alnh

die ariridlirdm des ?.!»erü:iöir.i?-<öi(3Ei -riut-^UiftÄ-^wd polltiacUon Ie^«ie» Ui

La\ife dar le:.at«äi 25 ''-»hre veni^ g«!^nderb,

Le:^r;!ar betmchtet lU'Ä'fft dati ''iTü«rilcs'".ise?i0 Ktiltirerbe und Kici 1«s '^^'Xi-^ -cTtnl«

d«r <T«f3;fWiw?irt 3u dlm^s^ Ivrbe ^ er oas^^ricji d^n ira-srikanl^ci^r» ^' tiorülrii u-ald gr,

untere icht die i^^^ro^^\M9^xng mi\ ihy-e -.^-'elt, betr-^clitei^ f^r> "•'üjyr^^T&rx^n^ die

Eli^/atidereJ* ^ »ile V'*r3ehxt3den«.Hi C^'3»aIleeh.^fhaiVjl-ie{30n u»w, "V '.'anc^-aef-"^!^ sich

xalt dor Sx^^lei^ der F<i)iiiüe,der l^au^ alt lar lolle d«r ^"mi-Jt , <v^r *> ^ne
,

der ArcM^veirtiir , 'ter ManiK uew, A». rikft i^t naci L©r*riorn An<vic 't pl^ir7.1i!Tti»ch^

d,h. ken.it wedor in ?ier k»iltur*>Ll«i noch In iar 905iial'?*n Crfrarmioatio'i A^a-
e:

sciaj.i9e*;li chkeit. ist '-^fid&r fniriitisch not' do^ttrlmer, al *- Hgn^X'jr ist

Ausglftidi und incligiebiÄkeit, es ist ^uf .%ileii Lebwtsgebieten , nicht r^ir a-jf dem

der v^lr&schaft dyn^ixaiacn g^loeat ,u/d diee «riit n-Montlich fuar die berolts ßj*-

inte Klassenordirnng^ Jicht» ist hifr atruCf gorra^rfllt^ Dio» gilt anar fuer

die iwrfa»3i?'i|:tfia"'.««aige und politi^cne Ordnung, Auf olttlfrhG:^ vcrd ooi^ifvlßs

Gebietd ist vialoSjfibör nicht <^llcs ?rl^^ubt^ .d ? €imeii.kvrJ.->cho 'cm^^Olchkeit

asuseert aicii auch r^uf sozialun und ku:)tui'f»il.*«i Gablest, Dvr Stt»t. i^^ .^^rif^riV'^ ist

weder «Lns Tsüitaariscr^e ^imiicnt'jng no«h «in» politisch oe Iferkss^Sf ^n-url^n

eine orjTniiiaaisorlache La5.3t rni* ohne d^a Jfebergei^ltdit oincsr ver^i rbliciiei firaero-

kratie. Die -mcTit^niache Oesellec -ift kennt keino h-sTrecicnde ^ l«-ue,sondöTn

hat «in Dutr.and von Uten Vfirachicdenir Art, lio sich djrc])dri'»^en und in ste-

teci ßedeutangsnauflld. 8te:ian, iJas vei'fassxmt^sai^eselir verbr:efte ^Streben meh

Glueckaeligkeit ist ftfelllch aum ßadijAg^n dos Värgnue^€r«,de8 'fua" «*%*\rtot.

L^n«r seJireibt kritischt **D'«' h«rrsch6inde sittlicb 9 Crosse Aiflerikno i3t
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»•fun" , so dABs Amerika tIelfach eine 8inn#io«rlge,saaDi<»ll« Gredellaichaft

wiirdt ^ßll^xjil: gs adt eln-r e«(lts«nen Mischung von La^rm und Abw^glgkelt« Seit

roemiisch«* Z^.t hat kel.r,f!t CeeellscluBLft das Geschl<'x)niiiche möir betont ?1» AmerJV^/'

Ich glÄuba, d.4ss dl aß?? ^fsetstellun«; nicht uxt ii den Nnchtorfi«! der T' rit>i.<«-,

sondern auci in andoren ''Beobachtern auf ein««ri jR^md^sein \.lc!öJ*apruci etce-^^sn \r':T^,

Dl^ rr^^rlkrrdsche Gesell 8Ch^u"'o,fu9hrt L^^n^r u%a, ir.t t-'a-il doir »v.^^d

und den ndU^iiÄ?«i Jahren gmiogi^, aber nicht dem i'J.t^, 31« l^ioi'iart den "od ,

soweit sie di«JC fenn^ Oi'^se ilnsichi^ hat vl^l fuer aich^ifenn mm »iö^it, ^d«

die ^nerJkAiiiiioaan Bisatattung^kuenetler die Tatsache d«ö odm r*tch '^5 iJi.CiJc'i-

kelt tTvi verliHT losen uni sein C-ealcht z\% schiainken »uchoü, un d&n irit^rbltj.5>n-

n«n die 2reohu«tterung dm Tcde»b«^egnurig a&u erepgr^ren« 3^ iat nach Lcrner

•ine G*io€l,l6C' .vft, die «tr>n Trlvvmrii des « nen^lir^fwir^.ei» bedeatfat| eine Ce-

seOLlsohrjPt, die v^pst^edtsrt ^mrde,bew>r «iö et^edtiach w&r$ die,!^© Ab-

stasmin^ imd %n3^^im«nS0t:?un^ anh«l*uift ToeUlg hert^arog^wn ist,ohne dlre^'^Wio-

•leb !rdt d'^r- T'^tsadie dl<3S«ir '^r.t5^onÄXitartorj-miia RaesÄirer^cri^döii eit irinorlich

abanxflnden, n^r&de de«jr'e^fsn nrjics in Am ril'a so tIoIiö parcidox ^.misatent 15^9

Innere ?öi-30'd«!^T7helt und u^Älelchörtiite ;'u»^ntaenaiob2un;pr brii^t es 1*' tr5e%.

Die GltkecV»allcrtc<^t irb t^iolil dae ZieUi der Am^rilc ner, aber «s fdbt kfd I^*^,

in 'W'^.rhm N«rv«a355UCiaLt enbnieche is^-d Getfnehle der firititaeiischung i*c h-^(^jTlg

vorkon^ *»!i >!*> in Am irikr-t Dennoch ist die nroaidkanische 3t»^.ats-4JL*i «reseDscharts-

ordnu^icr sc ^l-Tstl^ch^ d"«^s ala die groeesten Gefahren, die das L-xnd b«)dro'it-Mi

koenrrta^, T«r:r^ 'dnr; hat^ so K3.5^.e8«ite5Lnpf, l^Äliglonskaerapfe^Imp 51*1 iliai: 11s

meh aTwaeii, füe Au«?>H^rloti5rkeit 1::: V-arf -ji^yinit-ilebenjdie ü^bergrlffe eixv^r

Ä jorlta«*.«reif;l6^.i:xg ^.uf der einen Seite xiond den umr^xreoeluilichen I.ldeitit^nd

g^en den =/ehrhelt«'.flll'9n ^uf der ardcren^

Die Solv»tten0«iten der amcrlkAnischien ivilisation sind wold sichtbar^

trcr^":de- i-^i Amerika^wenn laan 'illee 4n allem nlini?t, ein ^usf^cetroclieaer vrol^;'^

Dlir >vn"Ttnk ier ars«flrik^:nlsehen Virt«c' aft h>t fiier dif» grosse 'errheit eine

hohe Lel?eneh%lt:^iiv? |!"3oh?rren,Dis H-ssenbeRiehun^f'^n «ind >eniprT luit^pit'Tt



äIb ander8>io,iind auch da» polltlBche xxnd «rfassungsiruaesslge Sy«t«m Amcri-

kÄ» vireiriigi die VortoAl« f«art8t«h so«!«r Ordrangai tmd ihrm^n mit ni^i9f;nk«it

uns! -knltibitrk^it* ijs .rfj» h?,t >f«iuer cdne J^Da-jfrvativ« Tradition noc^- kw^nt

M u^^tfXlln: &rt.mi IVdikullsKu» ^ ?«i hat «Ina llh'wtlo Tir.dlt.ion, die liiül er-*

tr«ibung«an aV^old if?t«

Bü ist ia tm:^ms&'j^fVOTisi dx0 Fro^nc^e hmtetht, dl® J.#rrer a^if Ci^uiiu ssii ir

Sttidien der .ri^rikariiaohmi Gosf^llpchitlt* ?rt»3llt uni '/d# %r lln»«^»^ ,^«frWMftortigeri

Auf»tl^3f5 3i«it mii aber «eine l'^-iere sittliche vrd sofslal^i K>^.ft In •ieLrarjhi,

dftim Iflt €« e^ier iir Abstieg betriffmi. ^ h«t 3le>^ mts^l'^h ^nt} (if?r -u^ri^b.-

tiffif öeint^ ^'^twlcldi^n*; ^\il ein tot^ Cltl« ablenken l'^seim.w ^•rv'f.i ror ld»m

xand L*3jri tae?H-r ->alt dim re?sii«os br.^r:»«cbctR»"

•dil^-icht^r mehps*uef^n hoeniicr., Eji Int tr^-^cr» /:#kr-i?:t, f tnft!:.lchclic}:e Pro|3i.v'!«<ai-

xxrigen «n neohwi , al:i hirdette «« si©v. ^r^ri t-a.» ri^ren vtjn ^l^ri^aLK^oerri^n cdv^

um kllw«tia-rh® v^mUsm^^mi, die aloh .;e'^rl*v«r» anch Ai?f bai*«^ Sicht Icv'jjd vor« üsr--

g«n lasse«. i\b<ir T,«mflr ha»«i*rt. ssMnh andrs** ^e^*n]c'T', 7r i^telHJ' .nbr^ df!in 5^idi>r^

spTT^echen d»^ iciarlk3ni$c:';€n L«b«ns ftrt. daa«» ss/-^ .15«^ ."^ohol«» !>» A2r.7^i;:^ all^^-aiii

«Uia«Kglich, d^-sn -ie^^ribiile ^ber fiowoM l'.'.^u*^Ji*V^ ^*.'- 'illdxing 3«! -j^t als a-vcl^ d«ii*

•jfibid^en-« H4^*ign^!] sich LrrX-nsfr.« '-•>f?H:ö:(M'i is r-xine.ö?a«l Ixmlcikt

auch idt d^ntn. «rtiirk k^r-Mtsxi^mti'.r^ C-rÄsior, die ^-ri-xsn rib:?iT.Il83r:ö -Ich^. t-dL^e^^

So hat VÄlt«» Idtj-ptr^a 'ie»r.<*^kt., a3.!^ »'^Ür^^«*/-! ^^ft^'^e i*ef='.*hrt '-^'rrfc. r'irif öl« C-r rd-

jAfanfoT^rr'fiun.r in to^^H''« -röTTr^ci-laosfsigt M«.'^»«»»j«''n»^ ^rjv vvjr\^.o t.'I!? Glönbi^n r.-r-

l«itet. d«»* c>b>r9t.« 'Z^reok de^ an^i^Vnn^tr^e»« n^3rt:lscN'%nr'>ordniT:r rr-sf r?D, der C^eü»^»

Yon iromiir^n-tf^rn kii v^tnd^lfooh^n ," ob dies <?in#* Besorr.erhei.t Anc;lly s ict bleiba

dp.hlne*»stem., .«in V* e:infc^ w^.^'.'l±ch vr«rn?r(>on, da» -^alirllch«^ Tiv»le auch Ir- Arxloi-nn

Leeridwr. der ;;«rro«3ker ng ««^'«^ötll/irt o6mf rovir^^gß^i^kelt v/ardc^^nb«- doch ^el öclivie?-



rlger SU «rfiMOLl«n slixl als in dsn Vsr«lniiB^«n Staat«! ^ dis auf diesstn Cebi

nach Ansicht Rcdnhold ile^bi'hra als d«r ftrfol|rt*<?lc «ts St?i%t drr >-«!>stlfc^;^en

Wslt fÄteii Buc^SBon^ >!Ji wli-d aueb allg^Mucüi bifftrliten, das? die P^-'-'^y-n^

nxtir |rtv®tas CO.unck ki«Tn«n UT:d Opftsrn fiaar di«;» OeffeTjfclic!'k«ät ^i^*?r»'^i»'"

Sind, tle ^€«c>^ichtllehs iärf^hn^ng s'nr5.e!".f dif^^., Ate rnr-i (ji?bf»fr*!?^ii^V':it

auf dsri vei*»?' ipdf»natcan Gsbletari d«a <*<^fr«ntUe--«' Lebens h ^ii >rfr>^l: l^'»«^«»

gl<^,lc! «n« 1^3 .'^le ^"^b et" oft Ir- H rr/isch bringt # ist eii^r^-^s Li»m*^ ^Is de?».

Gdjst hyuantirdacher 7«»r3c^^^«jd^jng»uaoht bi^amtoirkt . Me A^eH^ranrr •ti:':d

ni^l »^i 0?>f«*v>a bfrtlt,V6£rl5ir^«n ^b«sf^d^ies rsan ijit daa ?jri^!itS]i Ihrer Ari.eit



Di e amerikaniöoha ?hll o a ophi

e

i. Wie die ist
Ilax Bieaer

D4a küralioh von der "Philosophical Library", New York,veröffent-

liohtejiuoh "American Philosoph^^" mag WMj©^Äi4>3i0fe Interesse bean-

spruchen als ein Versuch ,in kurzen Einzeldarstellungen einen all-

gemeinen aeberbliWc über die Probleme und Hichtungan der zeitgenössi-

schen amerikanischen Philosophie zu gewähreüJJ^iese Essays sind von

mehreren Porträtskizzen verstorbener Denker gefolgt»

Gegenstand der Problematik und/Bichtungen hängen aber eng

zusammen,weil der Segenstand der Untersuchung stets von der einge-

schlagenen Richtung abhängt ^b:eWr-^üii>^äV3><3^^

Dabei ist für eine ^jMliMel philosophische Biohtung der umstand ,

dass sie sich mit gewissen (Gegenständen i3S;i^%^b^t nicht %«^t,;4£M<^

f%WL beschäftigt ebenso bezeichnend wie äW'^^%^^li>^^t» IntereBses

für andere C^egenstände.Daänegative Interesse ist nicht weniger auf-

schlussreich wäd^as positive, So JHSt(<^ die auf dem europäischen

Kontinent beliebte "Ontolcgie" überhaupt kein^Gegenstand amerikani-

schen Philosophierens /'/enn man bedenkt, dass die amerikanische

Philosophie) eine "i^ebensphilosophie" in Jinne von öimmel .Klages ,

--omer usw. i\iA)^ kennt ,(>«.s^^.ai^<J^^a«NijÄ^^ Phömr^mpnm nc^i «

von Husserl noch de n ExlOenzialismus seiner i^achfolger mitgemacht

hat so ergibt sich sofort ein grundlegender Unterschied in der Ein-

c^tellunff xiiRi ruuLiuint iwr^fTTvTTriTr'T- t^^ ^i;4-..v.^o.^v. den wichtigsten l(UCStellung^ '1^ i-uatiuLii
, ,^^ ^^^^^^ -fe^S^a^-x ^- ^^ ^'^«-i-H

K^scäj;^«4äöä. der philosophischen Beweguag) ^^ymuiDh^^^Wenn ^"^^^^^"^^^r

Strahlungen tiLajCi^TKj^^;^ai«u#?^ Amerika vorhanden^-StlirrdannA eheat

"^/{n den riochschulen der 'Rheologie ,dJ.e aber mit den Universitäten

nur lose oder überhaupt nicht ;ftT«OT»«Äh«ftS^^

^-Z, kJU c Cfft.

^QX allerdings aus Deutschland stammenäe^rof .Paul Tillich zu er-

vmhnen.

Den Grundgegenstand des zeitgenössischen amerikanischen Philoso-

phierens bilden nicht so sehr metaphj'sische als logische, sprach-
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philosophische UntersTiohungen, ferner i'orachungen über die Methodolo-

gie der Wisaensohaften^ ujfi^^lle diese ''egenstände bilden/ein mehr

oder weniger zusammenhängendes '^anzes.-öie Philosophie der Wissen-

Schaft warde '^iiiySif in Amerika ^^iAgj^tii-^jaö ^fon den Pragmatisten George

Mead und John Devt^ey uad sogar von de-»en Vorgänger Charles Peirce

eingehend behandelt In ihrer heutigen Gestalt ist sie aber von
mus

den europäischen NeopositTvisJuoi, dessen *ertrk*Br meistens in

Amerika leben, ferner von^?hysikern wie Albert iiiinstein und namentlich

S^ P.W. Bridgman,dem Verfechter des Operationalismus stark beeinflusst.

Nun gibt es starke BerührungsJ^unkte zwischen den pragmatistischen

und den neopositivistisohen -Luffas sungen^ylüÖSSiM. iJatur der Wissen-

schaft und aus dieser Wahlverwand schaft erklärt sich, warum die

europäischen ^eopositivisten wie l^dolf Carnap, Hans i^eichenbach usw»

in Amerika zu so grossem ii^Afitavö gelangt sind, oie begegnen sich

^A^^^ctö^^^MAAiÄ in der skeptischen Einst eilung,vornehmlich in der IJeber-

zeugung von der Relativität utid Wandelbarkeit v/issenschaftlicher

Erkenntnisse. Aber diese skeptisch-empirische Einstellung ist trotz-

dem mit der tJeberzeugung gepaart,dass die Wissenschaft-und nicht etwa

Metaphysik-die höchste Blüte des Lienschengeistes darstellt, ferner mit
der

Ansicht, dass metaphysische Spekulationen wissenschaftlichen

Erkenntnissen keineswegs ebenbürtig und schon gar nicht ihnen über-

legen sind.Man ist sich der Grenzen der Wissenachaft sehr wohl be-

wus3t,aber dies bildet weder den Ansatz zu Angriffen auf die Wissen-

Schaft noch den Anla*< zu einem KulturPessimismus

wissenschaftlichen" Konstruktionen»

zu "über-

Die logischen und sprachphilosophischen iJnt er suchungen

haben rTnAmerika einen pragmatistischen Ahnen in der Person dtes er-

wähnten Charles Peirce, sie gehen aber in Wesentlichen auf das Werk

der 'jingländer Bertrand Russell und Alfred H.Whitehead zurück. Jpäter

hat der Wiyher Ludwig Wittj/enstein diese Richtung bijsüiAÄö3AiH*ö«/u^ ^



1 î̂
'yn^

Budolf Oarnapa "Logische Jyntax der Sprache" ^^Y ^'f£^^^^^:^^f^
gemaoht.Auch die Logiker der polniachen Johale wie Tarski ,Otiwisteic

und Laakasiewioz sind stark beachtet worden, (Tarski wirkt in Kalifor-

nien) «sÄClffierlEr'h^^^-sif«^ als der fruchtbarste Boden für diese Ge-

danke nrichtung gesseigt.die hier eine AFB^ähe mit dem Pragmatismus

einging, öie wurde von einheimischen Logikern wie C.I.Lewis und

W.V.Owuine weitergeführt , aber auch vielfach reformiert.

Hie sprachphilosophisohen 'Jntersuctiuagen -wie sie

zuerst vom Wiener Kreia (uchliok,Wittgen3tein,Carnap,Neurath)

geübt wurden, gipfelten in der Kritik der "Bedeutung" der traditio-

nellen philosophischen (metaphysischenkBegriffe und man geht nicbt

fehl,wenn man in ihnen die Fortführung der Kantschen Kritik der

Metaphysik mit dem Rüstzeug der modernen Logik erblickt. Die meta-

ph2?3ischen Begriffe wurdeftals "zu leicht" befunden. Da ist z.B. der

so oft gebrauchte und so umstrittene Begriff des^" Seins", Hat er

überhaupt einen realen Kern? "sein" (kleingeschriW) ist ein Hilfs-

zeitwort ,"iein" (grossgeschrieben) doch wohl nur eine Fiktion,die

Aufblähung einer Wortform zu einem Wesen, einem mythischen 'PTesen.das

nirgendwo in der ijelt TcA«AÄ*^st. Diese besteht aus "Gegenständen,

ötühlen,'üisohen,oternen,Atomen usw. .kennt aber kein "oein"..io die

|HeUHfl(ritiker. Trotzdem haben sich die hohen Hoffnungen, die an. die

neue x.ogik geknüpft vrarden,nicht erfüllt. Zwar hat die symbolische

Logik mit ihrer strengen Formalisierung der i^enkoperationen sogar

bei der Konstruktion der Denkmaschinen Anwendung gefunden,aber die

öprachphilosophie verlor sich oft in jpitzfindigkeiten.Ausserdem

hat Binsteins ileMkÄÖOÜ^^^««» freund und^^h

Kurt Gödel die Unmöglichkeit eines innerlich folgerichtigen und

zugleich erschöpfenden logischen üjv^tviwf im .inne dej^ Russell« s^

X^^öi^t^iii^^ naohgewieaen.^iri solches ödstem kaan nie vollstäJ

sein, falls es foigeriohtig ist und nie ganz folge richtig, falls



Damit wurde auoh die Hoffnung LeibnitzS einen eraohöpfenden logischen

Kalkül "oalcalua ratiooinator" aufzustellen, hinfällig.

Die Spraohphilosophie hat sich auch der ethischen und

ästhetischen Disziplinen in Amerika bemächtigt

,

d.h. jener Wissenschaf-

ten, die sich nicht mit äk^ Dingen, sondern mit 'Yerten beschäftigen.

Das i^rgebnis war nicht zweifelhaft, da Ja die7 7/elt eine ^.Velt der Dinse
\^

oder Gesohehnisse^in die die Werte erst hereingetragen werden müssen.

Nach Charles Stevenson txi gilt als "gut" einfach dasjenige, was man

"billigt" .Mit einer solchen Billigung ist zugleich die Aufforderun/'^

zu/ ÄiAÄrrHSnalungsweise verknüpift^(»i.^>J3Aa>»«-Wri^^
stellt

wie ein Ausruf des :antzücken3 oder ein öchauer des Entsetzens tei-Vi^gt

ein Ausdruck der Billigung fein objektives Urteil dar , sendernTb ine

G-emütsreaktion.Man kann^^sÄrüoke ,df^rait solchen Ausrufen gleichbe-

deutend sind,lediglich als ^e fühl sausdruck ansehen.iUcht alle Bthiker

gehen so weit, aber die -Mehrzahl ist sich daritU» einig, dass die *m3±c

ethischen Werte sozial bedingt sind und dass es ebenso/^^uic ewigejt

Werte wie/Inder Wissenschaft l^dd^ ewigejÄT Wahrheiten gibt.?fittRen-

stein, (a^£/eAj:i ^grttgmfnr/A ske

t

\/^ t^|/5(i4f allerdings gemeint ,Moral

sei nicht von dieser Welt und Sh/iA begegnet ^ sicli^^it dem aeöv ^^^suXu^

S;i^d6/VJa auch vom göttlichen Ursprung der Jittlichkeit M^ö^tO^^ t/j()*iio^.

In der Untersuchungen über die Semantik hat das Werk

/

^
der i^Jngländer fl^Z.Ogden und I.A.RichErds,tÄÄ"The Meaning of Meanine"

grossen l:;influs3 gehabt , namentlich auf dem Sebiet der literarischen

Kritik und Kunsttheorie .In diesem Zusammenhange muss man auch die

Sprachforschungen bezw. Untersuchungen über "oprache" und "Zeichen"

von Charles Morris von der Universität Chicago erw^ähnen,der ge-

wissermassen eine öynthese zwischen positivistischer Philosophie

und behavioristischer Psycholgie angestrebt hat.Morris meinte be-

zeichnenderweise , der grösste Beitrag des amerikanischen Pragmatismus

bestünde in der Aufstellung einer i'heorie des W^A4a& auf empirischer



Grundlage .Er gebraucht ^^^i^r^ür "ÄftÄiwÄ" in dieaem Zusammenhange das

Wort "mind" und meint damit ungefähr das ,was man auf deutsch mit dem

viel missbrauohten V/ort Seist" bezeichnet» Dass man den "aeist" /^pi-

eTenTisch begrexen v;olle, wird /auf dem Kontinent kein gelindes Entsetzen

auslösen»
ijJpV\ßJLy

Man hat zwarTmit wechselndem ü'rfolg versucht, die Metaphysik in

Grund und Boden zu kritisieren, aber sie hat ein zähes Leben und

man möchte sie^^iJieder zu neuem Leben erv^ecken.Der Grund hiefür besteht

darin, dass sich Fragen der Weltanschauung rein wissenschaftlich nicht

entscheiden lassen»Die i^ragen nach dem 3inn des Lebens,nach der Welt-

bestimmuing sind nicht wissenschaftlich und daher auch v^isaenschaftlich

nicht beantwortbar »Wenn man sich dÄ^6(öymit de3l3f)ikMj'd^ffii4*3!fe¥^^er analyti-

schen Philosophen d.h. der Positivisten und oprachphilosophe^"soiche

^'ragen J^^JA sinnlos o^öAjAi^JiJHua^ö^fiüMl^^

dann a^öJ^jy^i^dli/man eben w^taphysischei^ iäpekulationeiyAls Geistes-

philosoph in diesem oinne hat hier Alfred xUWhitehead grosses Ansehen

erlangt, doch ist seine Äetaphysii|fitet^^ti^^ ^^ übrigens erst

nach '^erlassen des mathematischen -Lehrstuhls in England und Uebersied-

lung an die *^arvard Universität ^uali^toiteto^mit der V/ürdigung der Wissen-

schaft in enger Verbindung und mit platonischen Ideen durchsetzt.

Auch George S>antayana -in seiner Jugend ein i^aturalist- hat sich v/eltJ^W^^^J^t^eH

und traerika-flüchtig in einem römischen Kloster idealistischen Gedanken-

gängen zugev/endet.Aber oantayana ist spanischer Herkunft ,udd

J»hr4£

sen Jinnd geworden und hat sich/des Friedens willen bei den Kloster-
amerikanischer o\/

Schwestern eingemietet »Als/ochriftsteller übertrifft/an Jtil^ewalt
philosophischen *

'O f
seine/aeitgenossen , Brand Blanshard von der Yale Universität ist •JlacH^

«^öTtKliumanistische^ Idealismus zugetan.

Eine weitere sparte der akademischen Philosophie in Amerika

bildet die Philosophie der ^^eligion,die aber mit Theologie nicht



verwechseln irgy^T^aen und Entwicklung aller Beliglonen unter-

sacht, oie gehört auch zu der weltlichen philosophischen Fakultät und
nicht zur theologischen Hochschule. Mese 'J^rennung ist umso schärfer,

als in der fprotestantischenlTheologie eine Abkehr vom theologischen

Liberalismus und Hinwendung zur aog.üeoörthodoxie bemerkbar ist. Ihr

Hauptvertreter,tost der(in Amerika gebor ene.deutschblütige) Reinhold
lUebuhr, gegenwärtig Präsident des mit der Columbia Universität zusammen-
hängenden "Union Theologioal oeminary" in xiew York, meint, das ttauptge-

brechen des modernen ^^enschen bestehe darin.dass e'l/gllte'SÄe"
sittlichen Werte selbst schaffen oder setzen zu können ohne ihren

überirdischen, d.h. göttlichen Ursprung anzuerkennen.Bei ITlebuhr-der

als Pfarrer in i^etroit Jahrelang einen Kampf gegen Ford führte- paart
Sich der Pessimismus über das ^enschentun mit ausgeprägtem politischem
Liberalismus .Man muss nur eine otrasse(den 3roadway iüberqueren.um
von Uiebhrs ochule zur Hochburg John Deweys.dem ^iauptsitz des Pragmatis-
mus,Naturalismus und analytischer Philisophie -der Columbia üniversität-
zu gelangen.

Einen Zustrom metaphysischen und spiritaalistischen Denkens
brachte in Amerika die^schäftigung mit orientalischer , d.h. indischer
und chinesischer Philosophie. ^Aitzende von indischen und chinesischen
Gelehrten kamen mit Vorträgen nach Amerika, so Dr , o.Radakrishnan und
3.i3asgupta,die Standardwerke über indische Philosophie verfasst haben.
Auch die Jchriften von Fung Yulan über chinesische Philosophie und
die zahlreichen Vorträge von Dr.Hi ahih sind da erwähnensweet.Die Zahl
der orientalischen Institute an den amerikanischen Hochschulen ist/'-"'^ orientalischen otudien
sehr erheblich /ebenso die im/tx±txxkii£HMS. gewidmeten Zeit-

schriften, uo gibt z.B. die Universität von Hawai "Philosophy üast and
West" heraus.

ßs sind in unserer Uebergangszeit vielfach otinimen laut geworden,

dass Kogik und .-.thik eigene ausserhalb des eigentlichen Gebietes der



Philosophie liegende 3pezialwi83en30haften geworden alnd.Von der Aeathe-

tik Oder oemantik wurde dies schon früher behaupt.et.üs besteht weder

über daa eigentliche philosophische üebiet noch über die philosophischen

Zwecksetzungen Einigkeit .was nicht verwunderlich ist, weil das "^as"

der Philosophie die Philosophen weit mehr bestimmen ^^^^^^.^^^^^

Physiker den «Gegenstand der Phs-sik.Aehnlioherweise ^^fi^ä^ArÄ^n^^U

Dichter d-orch ihr üchaffen.was Poesie und die -aler durch ihre Llahlweise

v/as Aualerel ist»

Zweierlei müsste betont werden: In der zeitgenössischen Philosophie

^^e Stellung zur Wissenschaft einejentralfrage von grundlegender

^edeutung.oo meinte ein Kritiker; "Mchts uuterscheidet die deutschen

£i:,;;i^ii^^ unsrigen -^ schärfer als die Ablehnung

der biologischen Evolution durch die -eutschen.Die zeitgenössische deut-

sche Philosophie ist geneigt. Darwin als einen Feind zu betrachten oder

ihn Schlechtwegs zu ignorieren. ..Welch Grünäe^dftAse Heigung auch hat,

vom amerikanischen Blickpunkt bedeutet aies eine Verarmung(der deutschen

Philosophie)'! ^

i^ K'/^nJ^ gibt^ Amerika eine/olksphilosophie .die sich von der akademi-

schen beträchtlich f^^^tR--SiWiXx4a>^^**»» unterscheidet. Jie ist weder

analytisch noch pragmatistisch sondern ausgesprochen spiritualistisch

,4«äÄt und geht auf englischen ^l^^^^^^^^^^lwS^"'
amerikanische,

Hauptvertreter Halph Waldo Emerson zurüok.Di^lad in populär -philoso-

phischen und religiösen ochriften z.B. der "Christlichen "Ussenschaft"

^ii^ üiederschlag.Ss gibt keine entsprechende Kultur erscheinung auf

kontinental-europäischem 34den.

We^^ltiTi^a als Weltanschauung nie tiefere V/urzeln in Amerika

gefasst hat. 30 liegt der ^rund im amerikanischen Empirismus und ^ -W

Skepsis, die die "eitbedingtheit und Kultur gebundenheit aller denkeri-

3Chen Llistungenund gesen^chaftlichen ö^steme behauptet ugd <t« die

marxistische^ DogmatiJ^ablehnt .wenn auch Marxens (JedankenÄJ**»* in die

Joziologie oder xlationalökonomie einen gewissen Eingang gefunden hSt^.
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Jede Orthodoxie -aaoh die wiaaenaohaftliche-gedeiht dohleoht im ameri-

kani^chen Klima,weil lt$(^^^ empiriaohen Weaenaart des Amerikaners zu-

widerläuft .Wenn er überhaupt "absolute'* Ideale anerkennt , dann vielleicht

das Ideal ewigen Experimentierens.

II
Wie sie v/arde

Zum richtigen Verständnis der amerikanischen Philosophie müsste eine

geschichtliche Qlatsache vorausgeschickt werden: dass sie nämlich

erst dann in richtigen ochwung kam,als die grossen Systeme der europä-

ischen Philosophie \jereits abgeschlossen waren, d.h. in der zweiten

S^^

Hälfte des 19. und irlder ersten Hälfte des 2ü. Jahrhunderts. Die euro-

päischen philosophischen Hauptsysteme bedeu^en^für Amerika lediglich

eine Vorgeschichte. Der Wellenschlag des europäischen Denkens hat zwar

lausten berührt uad tÜf in vereinzelten

Köpfen Ideenkreise hervoi^iaber' diese Männer tauchten sporadisch auf

uüd aus ihren Hirnen kamen keine wegweisenden neuen Richtungen, sondern

höchstens matte Spiegelungen des europäischen Geisteslebens. Diese

Männer waren durchwegs tief empfindende und intellektuell interessierte

protestantische Geistliche .Und da muss daran erinnert werden, dass der

Durchschnitt der amerikanischen -öevölkerung 4m 17.uad 13.Jahrhundert

gebildeter war als der Durchschnitt der jiuropäer.Die einwandernden

^ Amerikaner" waren bibelfeste und bibellesende Mittelständler , keine

Analphabeten wie die ^asse der europäischen Bauern.Jede Siedlung hatte

3chulen und Geistliche und selbst das Harvard College bei Boston wurde

km ^9«i^ bald nach der Landung der Pilgerväter dy^M^lA^g^3>^VAg^ begründet

Der G^lT^e an den Wert der Bildung ("education") (in Amer ikaAisty/sehr alt.

Der erste bedeutende Denker dieser Art war Samuel Johnson aus

Guildford, Connecticut, der 1696 geboren wurde und als erster Präsident

des King's College, d.h. der heutigen Columbia Universität in Ilew York

wirkte und/ starb. 3r folgte im weaentlichen der Philosophie dea Be-



gründera des englischen Idealismus George Berkeley, der 1729 Amerika

selbst 3isohof der englischen Hoohkirohe war, der auchbesucht^

Johnson beitrat^Ihm widmete der Professor der Philosophie an der
Herbert W.Schneider und Mrs.Garol öchneider

Columbia üniversität/K±Ä vor einiger ^eit ein vierbändigea Werk.

Die zweite v^ichtige Gestalt in dieser Heihe ist der Geistli-

che Jonathan i:Jdv;ards aus Windsor ,Connecticut , der 1703 gebor en,zeitv;ei-

lig als Ilaupt des College of i^ew Jersey, der heutigen Princeton Univer-

sität wirkte und ein Werk über Willensfreiheit verfasste.Br verfügte

über eine Darstellungskraft von grosser Eindringlichkeit und polemi-

scher Wucht und starb kaum 55 Jahre alt.

Der v/ichtigste Denker der nun folgenden Unabhängigkeitsperiode

war William Ellery Ohanning aus üfewpfOt ,Bhode Island, geboren 1780.
wurde 1825 zum

Sr ÄKx/Begründer der Kirche der Unitarier (American Unitarian Associa-

tion)±andb±XÄxiÄÄ&, die den Vernunftglauben der Aufklärung szeit in

das Christentum einzuverleiben bemüht war. In Boston sind die Unita-

rier auch heute sehr einflussreich.Channing meinte, dass man die Gott-

heit nicht so sehr in den i^aturwerken als in der menschlichen 3eele,^'c^i*/^'*//tf/y

suchen müsse ^i^aA./'ööAW>cJar'Vd* Channing starb 1842 und v/urde zum Vor-

läufer des amerikanischen '^'ranszedentalismus,^^ dessen Hauptvertreter

Halph Waldo Smerson , der poetisch begabte und stilgewaltige Geistli-

che aus Boston v/urde,der 1803 das Licht der Welt erblickt hat. Ihm

ging ChannlS^Naicht weit c^'^'^ri ^^nrl fi l? i^f^^ ^"^ -cin^nnTm .^^n noiih n i n.. i n

b^Atetfigeft it Def Transzedentalismus , dessen Wirkungen kaum abzuschätzen
Abklatsch

sind, war keine systematische Philosophie sondern ein xwffrxir^irart^gbngg

platonischer ,aber auch deutscher idealistischer Philosophie in sehr

verwässerter Gestalt.Diese Gedankenwelt lernte Emerson in England
, <^/ j

meist durch ^i^Ajf^j^ii/Oi^i^i!/^ de)) Dichters Goleridge /tl3üV'^\j^^^^\3Ji^^

romanti schein Philosophie ^^«iAj*^und durch die Platoniker in Cambridge ^e'»??^^

Er befreundete sich auch mit Thomas Carlyle an, dessen Ansichten ihn

befruchteten und mit dem ihn eine dreissigjährige Freundschaft verband.

Emerson wurde 79 Jahre alt und hat als i.ieister des Essays in Amerika



10

wohl kaum 3eine3gleiohen>^^ ar^^ ^^'^jl^Cf^'^ ciJda ^CtJu^J<=6üiM ^

V/ir treten nun in ein Zeitalter ein, in v/elohem^ die amerikanische
eis

Philosophie von der ÜH**tlioiikeit Äa5LKÄxi^±ÄXi in personeller Hinsicht

emanzipiert

,

d.h. rein weltlich vjlTäi^yfü^ läuropa i^^Afi

sophisohem ^ebiet der deutsche Idealismus-mit seinen Ausläufern in

,weil ihm die -Tissenschaf-nicht mehr unangefochten

^
^ :pWa]»^«fTiA«>*-g\S<^^ die Herr-

'philosophis^ir im Positivismus ,I.Iateria-

ten,namentlich die liaturwissenschaften mit der Darwinschen jiivolu-

tionstheorie,^^€(l ^^^ historischen Wissenschaften, die Soziologie

und i^ational Ökonomie,

Schaft streitig machfen|

lismua und in den -wehren -fjerbert Spencers ICC^W lidioTiüchlaft i/^^d44.

Dies zeitigte in Amerika, in dem es s^j^ keine bodengewachsenen, über-

lieferten Philosophies^^steme gab
,
gewichtige Folgen. Dem deutschen Jtudente

ten ,der die Aula einer Universität betritt, sind Kant , Hegel ,Johelling,

Seichte , Schopenhauer ein teil der deutschen ^eistesgeschichte genauso
*" einen

wie etwa Locke ,|erkeley und Hume kIk/B estandteil der englischen Kultur-

geschichte^^iSTlden.Dies liegt in Amerika anders. Die Amerikaner konnten

v;ohl durch diese Denker mehr oder weniger beeinflusot werden, dennoch

war es etwas von aussen Aufgepropftesinur die Philosophie Leckes und

der französischen Aufklärung gewann insofern Heimatrecht im UaAAiLm,äC3 ^A.
^geA^AM_^ denken .^^^ /

als Ja Aufklärungs|iidtiBUMqpkmÄ zur Grundlage der amerikanischen

politischen Verfassung und sozialen Ordnung v/urde. Dazu trat nun der

mächtige otrora der europäischen Wissenschaft.

Trotzdem sollte Amerika einen bedeutenden ±X3cSiS±t±R^KK bei

LotzewSiötK in Göttingen, ferner bei Wundt und Windelband vorgebildeten

Vertreter des traditionellen Idealismus hervorbringen , dessen hundert-

jähriger Geburtstag ins «^ahr 1955 fiel und in philosophischen Kreisen

stark beachtet m^tr^ ucmsomehr als manche seiner ochüler noch am i^eben

sind.iis handelt sich um den 1855 in Kalifornien geborenen«
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Jahre naoh ^eröffentliohang aaines Buches, /Der Pragmatismus anerkennt

keine gesohlossBBan S;7steme , Lösungen, die nur in Worten bestehen usv;.

Br ist aber selbst kein S5'ötem,sonderrpher eine Geisteshaltung und

Anleitung zu empirischen Porschungsmethoden*

Aefenliohe Gedanken traten verstärkt in John Dev/ey auf,

der als Kind eines kleinen »^emisohtwarenhäiidlers^ in Burlineton/Vermont

,

allem^ie1359 zur Welt kam. Ihm gefielen vor a! Unt e r r i cht sme t hod en

Hopkins Universität in Baitimor e.>->eine Doktora^ i th ^ii/hiess "Die Psy-

chologie von Xant".Dass er vom deutschen -Philosophen Trendelenburg

beeinflusst v/urde,wies vor kurzem Herbert W, Schneider in der"2eitsohrift

für philosophische Forschung" (ivieisenheim/Grl^n) nech.Dewey versuchte

bereits an der Universität Chicago die ^^eform des Unterrichtswesens

im demokratischen oinne und William •^ames spurte sehr bald die ^eistes-

vervmndschaft mit Bewey,der seit 1905 bis zu seiner Verabschiedung an

der Columbia Universität wirkte und in hohem Greisenalter (1952) in

i^ew fork starb, In ihm gelangte die Ueberzeugung der Pragmatisten zum )daAXAA

Ausdruck, dass es keine ewigen Wahrheiten geb0,dass alle iirkenntnisse

sich im -^aufe delT^Iftttoju'achangon^wandeln müssen und dass Wissenschaft

ein ev;iger ^ersuch nn1 Jniing F-"rt-g?tirr^g des -^ebena nit den ^'ferkzaug

des -^enkensf Instrumentalismus) .Die «ctaBt.Keform iwurde von ihm ^iW^^J^Q^

Öke;äSu>Ä^«i-^-*t«Jp^^ durchgeführt , dass die Schale keine Vorbereitung für

das spätere -^eben,sondeif) selbst "^^eben " sei.Auch das Kunsterlebnis
;j/-na</>V6jL— iärlebnisse, .^^\^ ^n / 1 ' eJ-l

^adt fein i^^lebnis wie alle and e r en&aifgiuncwgiraywenn auch verJfCal« ^-xi/ rcA^cm^]

und von "A^^i^j/t^^iitA:^^ ^jii^igj^^^ x)eweyänpersönlicher üinfluss lässt

sich schwer abschätzender war noch grösser als die Wirkung seiner

jchriften«

L



-5üokbiick_aaf_die.^merik^ „^ ^^^^^^

illt der Ileraaagabe der "Geaohiohte der amTlka^ilaohen Phlioaophle"
von Harbert «. .ohnelder la deutscher ü.bartragang hat «loh der Terlag
Peli. Meiner Hamburg ein Vardienat u. daa Uei^^ealeben in deutachopraoHi-
gen Kulturraum erworben, -a. Buch erao.Ueaat de. deutaoh apreohende.

Ja jedem kontinentaleuropälachen .eaer ein Ih. wenig vertraataa Xulturge-
biet,dna Ihn ^o .ehr Intaroasieren .uaa.ala die .hlloaophie In Amerl..m den letzten eeoh^ig Jahren eine .ntwlOdung genommen hat, die der
.ontinentaleuropMaohen dlame^x entgeg.ngeaet^t lat,.o da^s oa ..i.ohen
den beiden _eiat..provin3en^ge Berahrungapunite gibt. In aeiner Orl-
ginaXfa«..ng lat dleaea Werk In Amerl3ca berühmt geworden, der Ve..,,3er
gehört zu den eioflaaareiohaten Persönlichkeiten Mik ,i.. . „• .o»ouuxj.^nitexT;en)j\ der amerikenlsehen
PhHoaophle.ür lat ^rofeaaor der »hiinH^^m» « ^ ^ , ,wxca««r aer .aiioaophle an der Columbia arilyeraltät
und 'var mehrere Jahre lan^ Lelfc«». a»-» ak«. *-iaar« Aang liBiter der Abteilung fUr Philoaophie a id
Geiateawia.enaohaften der üBKaoo in Paria..ein Buoh i.t keineawega bloaa
eine .^aratelluag der ^ohulphilosophle '^ö/,u.,.^,aon.iern aigentlioh eine
aeaohiohte der geiatigen .trümongen In .u.erlka,una zwar auch auf dem Ge-
biet der -echtaphiloaophie.d.r Theologie u-.d .o.iologle .wobei dem philo-

"TJTJ'J:::-;^
*'«^" Disziplinen daa ^uptaagenmerk 3ug.)cehrt .vird. ^^

^^^-««^^»-«-^^^-««^.daaa bereits der /ater dea Verfeaaera- Profea.or
der Theologie an dem »emaa Waliaoe Ooi^e war .

awwieae öru dtataaohen der äuaa.r.n und inneren ^eataltung der amerika-
niaohen Philoaophie mUaaen im Auge behalten werden: bia zur zweiten
Eälfte dea 19.Jahrhu derta war Philosophie u d proteatantiaohe .heolcgle
in Amerika eng .erknUpft u.d oa gab keine von Laien be^te philo3ophi-
aohe .ehratUhle Im Lande. i>a, ^enken di.aer Theologen 1 Hauptberufe
wer von der engllsohen uud aohottiaohen Philoaophie beherraoht ,wenn ^
vom rein 'iheologisoh.n abaieht. .Ine n^ue ^.it brloht mit dem eindringen
dea dGutaohen philoaophlaohen Ideallamua In Ameri.-a ein ai« .-. • ,

Tran8«endnnfr,Ho»«,-
ÄiDBrxi4i ein. Ala "'egooreltar

müGBen hier dea m«K»aÄt«ak2iQ....n In »euengland und gewiaa« philoao-
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phleohe Lalan botraohtet wsrdan, die als die Hegelianer ron Jt.Louiö

bekannt worden und die die erate faahptiiloaophiijohe Seitsohrift In

Amerika|den '^Joarnai of i^peoTxlatlve Philoaophj" begründet haben«

In der «weite Hälfte dea 19.Jahrhunderta gelangt der aohulmäeöige Idea-

lldmtts zur Geltung mit Josiah Royoe von der Harvard UnlTersität als

Hauptvartreter.Sa gab nu eigentliche t n -^aien besetzte Lehrstühle

der Philosophie in Amerika «Diese Entwicklung führte dazu^dass es heute

in Amerika an den Colleges und UhlTersi täten mehr Professoren der Philo«-

Sophie gibt als In ganz Kuropa. i%r Ideali scuxs aohlug aber in Fragmatis-

laus uxid Maturl^sinus tua. In den "amerilianisohen Kealismug'' , wie Ihn

^rofesaor Schneider im letzten ^eil seines Buches bdz<sichnet« Dieser

Seil bildet einen wertvollen Zusatjs isu seinem Buch^der in der englischen

Ausgabe von 194j| nicht enthalten war« üagemein wertTOll sind fUr t^n
den '-^ext crgänxenden

lesor auoh die/Lltaraturnaohweise«

Bach Ansicht des Verfassei;5*1^^3rten die neuougliaohön ftiritaner in

Amerika die platonische Philosophie der europäischen Protestanten ein-

-die gewlsaerroassen den aristotellsohen Lehren der katholischen Sohul-

philosophie entgegengesetrjt war* Ss handelt sich hier vornehralloh um den

französischen Humanisten und -^latonlker I'etras Hamus (1517-72), dessen

**Dlalectios with Oommentar;'^ 167S in üeuengland ersohienen«AuohVMilton

reröffentliohte damals in i^ngland •• Institutions of the Art of -ogio

b!=!sed on the Uethod of Petrus Bamus*** i)6r bedeutendste Kopf der philo-

sophi3chen 7rüiuelt in Amerika «ar der geniale Creistlkche Jonathan

Idwards (1703-58) , in dessen Denken sich die '/issenschaft Hewtons mit

dem Puritaniaaus vermählt • ^x Puritanismua entfernte sich Tom strengen

Oalvlnismus und trieb der Aufklärung «u#Jonathan Bdwards wandelte den

Piatonismus des Hamus in eine pletistisohe Version der platonischen Liebe

um.'^ie Hume y^rwarf er-gans selbständig- den bedanken der ^Notwendigkeit

der Ursachen ^sah Gott als die einzige ^eltursache an ^leugliete mechani-

sche Kausalität und notwendige Belationen Ui d behauptete,die Liaterie
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existiere in Gott. D«r öeiatlicHe -«ael Jolmaou .erste» Prä.id.nt des

Zing»s Gollegefd.h. der heutigen Coltmbli. -Jnlveraltät) ,der 1772 starb,

folgte^^^ln^allenus des .eorgs BerJcele, M^?*«^^J^^^Ill^^''^*

beauohte und Blsobof der englisohen Hoohklrohe war.d«p^son beitrat.

Ua dritter unter diesen frühen bedeutenden ^eaiern Ist Oad^Uader Ooldea

lu nennen, der in seinem Buoh "First Prlnoiples of aotion in matter«

über die Typen der V/irtung In der ^atur aohri ab .Jonathan M«^3' Abhand-

lung /^?^lillöÄ~the -Vlir wird nooh heate gelesen, da eine gewiaae

«^'«'^«•^^rtSnutJSltXf!aa:5^r:?d'fe; repabU^amsohen Phi-

losophie beelnflasste »ellgiös. Liberalisma In Jenengland fmd seinen

HöhepurJct m William BUery Ohanning (geboren In Hewi^ort.Hhode Island

1780), der^a;^ die in Boston ao mäohtig gewordene (^rohe der Haltarle»

1825 begründete und dan Vernmiftglauban der AiiÄlärung mit dem Christen*

tum vereinigen wollte.Haoh ihm ist die mensohliohe ->eele göttlloh.In

Ihr u. d nicht 30 sehr in den -aturwerken müsae man die Gottheit saohsa.

Chmnlng.der 1348 starb .wurde zum Yerläufer des 'üranaendentaliamas

und dessen «iauptvertreter Balph '^aldo amarson,dem aber Ghannlngs Ableh-

uuag der Orthodoxie nioht «eit genug ging.und der folgerlohtig aelnen

Beruf ala ^redlger aufgab .Mit Jen 'i^rans^enAentaiisten rorlor der TT.ita-

rl««us seine apekulatire Mi»»tÄtog.betonte
«»«^^J^J^^^isUsoh

"^ '

betätigte sloh iin blbelkritisohen .Inne uad war/de« Offenbarungadedani:en

abgeneigt.

Der franaendentalismaa trat inx%^Alfe mit der aohottlschen

Philosophie in Zon]curr.n« .die nooh tief bla Ins 19.Jahrhundert in Amerika

mäohtlge Pürspr.oher hatte,aumal James MoOosh Ton der Prlnoeton Urüver-

sitftt.tJebrigena hiilt Eerbert v?..ohneider die aohottisohe Aufklärung für

den wiohtlgaten Bogtandtell der ame rIkani soh en ^ufkläruag.Dabei sind

K&nner wie Hutoheson.nume.Adsm omith,Ferguson in Betraoht au .lehen.

Die aohotten warden von dem TranszendentalIsmus und der Psyohologie.die

^B Deutsohland kamen .abgelöst .Aber In Amerika konnte der Aufklärunga-



glaube an die aohöpleriaohe^iiriift der Vernunft und an die wlsaenaohBftllohen

GruadBätze der Uoral In den 'iranMendentallama hinübergerettet werden,

-en ^^'^

so da^sa der Bruoh »wlsoh/der «exnunftsoltüter md/der Homantlk weniger

Bohroff war aia in Suropa.Diea -»er^^mgen schwer für die 3ttkunft.Haoh

B.WelleJt rebellierten die ^ranBandentallstea gsgen den britischen Ptopl-

riama doa 18.Jahrhunderts, gegen üaterialiarnua und -keptoziaimis und

dies verbano sie adt den deutschen Danlcem.abar üie bestanden aus »wei

Qruppen.einer motaph^aiachen ( B.l.Bnerson u.a Alcott) und einer theolo-

gischen {Rlpley,ParJter,BroTfn8on),die mehr den französi^oh^ij^ektikern

und 80 oben Männern wie ierder,Jaoobi und öchleieriaaoher ^gß^K^ oa.

Die '*=ranzendentali3ten waren &el8ta3arifltokraten,Toraohteten Vulg&rea und

"common aenae'» ,9ie glaubtan.waa aehr modern anunitet.deaa die Wiasenaohaft

«•der iialißion noch Philosophie eraetzen könnaj^.Jie waren fanatische In-

divldvialiaten,^9gener des Inatltutionalisma.was auch in solchen «oatal-

ten wie Henry Thoreatt,deitt Jünger und J?reund ameraons
*'^^J^°'®°*''^'^ J|^^c^^,^^

Die Gruppe der ilegelianer voi at.Louia bestand aaa dem A^didakten

^^;ite^<,txa«'-:i4ös«n4i»«* Henry Brookmeyer.der ea bia zum aournouretel"

ter von Kieaonrl braohte.dann aus W.I.Harria und ^enton J.-ulder. m.)ctl.c^ U-M^

hfJt
laAdkm teelnfluaate^^we1 Dichter Iwalt vshitman, der aioh fur einen aegelia-

ner in Veraen hielt i^Uerman lielTille, in deaaen Hauptroaianen oft

•Ine Par..phraö« d«r in den «wei ersten ^itiken Immanuel I^anta behandol-

ten Jrlteantnla-und «thlÄOhÄä ^obleme erblickt wird.

Die europäiache Ideal'iatiaohe Philosophie mrdo/bald vom aarwini/ni«^

und dem Bvolutioniams ^Hrbert -penoer« überlagert. Au« oo Terachlednenen

Anaätsen kam die aMerikaniache phllcsophisohe oelbstbeainnu g, die dann

m die ^^S'f!^ fih,
*

beaw, M.liatl8Ch-amerlkani8ohe Form omachlug.

An ihrer schwelle stand der berühmte "Uetaphssical Club" von Boaton,

dam dor Vator des Pragmatiamaa Charles J.Pelroe und der i^thematikor

a i'Qrv.'inismaa eine besondere Anv^enöung

des ütilitarisma auf die -"robleme der pWaj»#tepMr««»t>«i iirhatung erblickte.



f '"
"jU/^/L"^^

«^*^''*- <i«"p.yohologe,philosophi.oho .^piriat u.d zwei-
ta-^köiaie« de« Pragmatleme ;7iuiam ^a^äi^^b«ahmte Jurist OUrer
Wendel! Holmes. Ohauricey Wrigfat war ela naturalletlaofier ytllltariat
und melnte",dor Prüfstein eines wahren auai,,«« ,,, gefühlam^issig u.d
aittlioh,nioht Intellektuell."

Bin origineller Eopf war Mward Drinker Jope,eln ^naker aus Penn-
8ylTauia,der eine genetieohe Theorie der Intelligen, akl.^iertc: «Die
Intelligenz ist organisiertes und klasslfiaiertea 7rUBßn ... wo ..ea
vorhanden Ist.aind spontane Handlung oder freier ^«iUe nicht erforder-
lieh." i^r Darwinismus wirkte auf die Theologie .urüok.eo ver^iohte
der erwähnte James MoCosh Oalrinisms und iterwinlaims au .ereinigen.
Er behauptete "der übernaturllohe üan bringe die natürliche .elektion

DP»* «*i»xx vp^icasmag aer Anhänger von jpenoer gerlohtet
war»

Die -ßruppe von Chloago- arbeitete eine Theorie der <^esell8chafts-
analyse heraus.Ihr gehörten n>ter anderen John Detrey, George H.Mead
und der üatlonalökonc«ae '^horateln 'eblen an. .ie sind nooh heate sehr
lebendig

. Mead begründete eine aoBlologlsohe Theorie des A,nkens,alle
ühloegoer betonten die^^In.tltutionallsiorung^er mt.lllgen« als ein
-tadlu« der mensohUohen L>olution. Veblen wendUte die üvolutionatheo-
rle auf die Nationalökonomie b^/u^ y.rwarf gleloherwei.3e die klaasi-
eche britlsohe Oekono le und die deutsche historische -chule Ton
^ohmoller. ^eine Gedanken wurden In "ihe Theory of the Leisure Claaa"
ausgedrückt.

Der amerikanlaohe Idealismus aerfiel Inmehrere Hiohta^en.
Heben dem Ideallsms ron Joelah 3o,ce. dem Kalifornl er,iS'^fljektlve
Idealismaa der (Jrnppe an der Jornell Oalyersität mit James Jd,.in

Crelghton..eine Gründung waTdie " Philo sophical -evieW,die noch heute
erachemt.Royce ^«^^f^g^a^Pielart der Kantischen .thlk.die fA. ^
üthlk der Loyalltät^eTuTss sich aber erken.tnlstheoreti ach stark



i

gen desasiban. Ir legte ajina ^a-»^-^^,

•ata How to maJc« oar üaaa olaar?" 4«, m .u *u .

Rriff ein« y . . -
4ar.aao(i ihm tat ein i^llgeminbe-

olr "G"^^*^ ''-^ -''- ^«- 1.- au. gewi3.e p.a.U.

1 :~: r °^^"^ ^^^^'^^^^ "'^^-- ---«- -'

—

Jaea stellt Wahrheit auf ^w9oJcaäöaliric«<f »k

n, Abor f.r John iJewoy und die "sohuia von üMoa^o" w«,ea T^ichtig, daa. die "FanJctiori von ^e^ri^i«.« %
^^ , ,

,
'''' ^°'^

.
«eriffen eine praktiaohe sei."

-0 entwiokalt, i^ewey aelnen Inatramentaliaima d«n ^
«f,-!--«.. «a r

ataxisnaia, den i)eway3 ^ta lUu.

1897 daa »eaetf ala "die Voreueaase daa v-i« 4

anroh ^. r

«'^eueaage des ^ingreirena öffentlicher M^ohtduroh die Inatramentalität dar «erlohi:« « ™^^•* ^^^'* Anwendung immk Peiroe»

l^lpn ». ... S.C.. ... „,, e.p.,UM .,,.^,., ,„^„^, ^„^««*«kWiet aus di^agr iJ.finition d«a 4*«^.

oÄ^
^.au,» ,o.U. .0,.. ae... .J^.,,„ „,., ^ „.,^,„J

""

in %»iö«« »erk '*i5öaöOn In Jr.™™«« ^ «
-«msajana

«mo «;,-,. ^
'erblnaiuig ron ^«ealia-ma und ^'«plrianrus apieit« Jamea eiue ^nta^h«.^ .

. ,, ^ ,

^""'^ "''* •ataoheldende Holle.Dieüer "ph-ai-kaliaohe ^ealiaaua" ist ni,«* i, ^
i«». «i-

l^elneuw^ga den AmOikanern angebor.n odernaturlioh.Tielmehr dir mühawne ^rrunnenaoh^i-t i .=«»» rrungenaohaft langer Gedankenarbeit,



f
*i 1910/naM» eine a^upp. ;.on ;Jnr^.n n.all.t.a einen entaoheld.n4ea
VoratOM .^«ta geceu den Ideallama m Amerika, -ie «tanden unter
der mru.g von Bslp. Barten Wy, .u j^, ,,,,. ,,,,,,, ^^
ron 4,r UoXn^ia Ua.ereität un. dl. SÄJä^..,,. Journal o. .hUo.
3ophy,der heute Im 55.J.hreang „aoheint : i^r.derlclc J....,codbrldg,
nad .end.ll T.3u«h,Perr, rerfanate dam. eine beha.ioriutlaah. Werttheo-
rt. la .inn. von -Inter.saen- .^.ährend im Id.alismua die -Xntere.aea^
aon werten antUhoti«oh ge«,ntil,er«teh«.Me ^erryaohe .ixeori. der ..r-
te bildet einen ^.lohtlgenjf.itrag zv^ eu..rl^nl.ohen .eall«naa. Ua
Br.enutnl.theoretl.er trat Montagae ao.oia gegen den i^rag.atl.„„xa ala
enoh gegen den Ideall«na anf,er war eine übara«a orlgiu.u, -er.On-
llohkolt, Per^ und anoh Montague .starben vor wenigen Jahren,

Ale die ^runder *-JPJjlflachen a^rl.aal.aUen failarna^
Prof.^hneider Ina/beac-nderei oOdbridge.Dewej, und a«,rg. Il.iiaed f^Die beiden ^ratgenamtten waren für Legi, ux^ iiethodologl« der ./l^.n-
.ohaften bedeutend, die ...i anderen gaben Ain.rl^ eine realiatlaohe
The«rl« der aeefllBOfaaft^dt'ttr^^ffTrf^.,,^^.^^,,,.^.,^^

'"r.iixDiaatlün

tcnte die trladl.ohe -truktur der .r^enntal^ interprataalum! Zar-"
pret«., Interpretation - die bla In aie Jungate .eit ebenso .!•
eelne ^elohentheorl, frxohtb-u. blieb. Toadbrldgo war .uer.t ilantlaaer
nah^rte .loh dann den Arlatoteliaxwa. i)ev^o, uud ^elro« gehen über den

H.w.^hnalder will Aa^ürO^^öir^eriicaai.ohen Baatandtell.
aor gee.n,.irtlgen Philosophie ^ol.rmUon,trae% «loh dah.»,.b dl. tl^llfi^'A

£t::tiaoi^

»^tellunß^TCO^^ukonft ..hält. In der 7orr.de bemerkt .ohneldoriVft^/^..^4 J

• t #
loh ««, erwähne dleee drei ale ^«»on^erj h.r ^rra^rend. 4a llen d.a
h itlgen aiaarl>,.anl.«ohen Snken.". ar <fcS*iSl^K«i
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Daa Bild Amerlkae vpn B.L.Bruolcberger

Vor einiger 2eit ersohlen In der '•Viking Press'* In New York ein

Buoh »»The Image of America" ypn R*L.Bruokberger »Buch und Persönliohkeit

des Verfassers verdienen tiberdurohaohnittliohes Interesse.Raymond Leopold

Bruokberger, ein französisoher Dominikaner ist in Murat (Prankreioh)

gebor en.Der Vater war Oesterreioher ,die Mutter Pranzösin.Br war zeitweilig

Sekretär der theologisoh-philcsophisohen Zeitschrift "La Bevue Thomiate"

und hielt sich von 1950 bis 1957 in Amerika auf .Daraufhin verfasste er

das Buoh "La Bepublique Amerioaine" ,das aber -vielleicht wegen dessen

Tendenz und Inhal t-in Frankreich auf Widerstand, Ja auf Gleichgültigkeit

stiess.Ins Englisch von C.O.Paulding und Virgilia Petersen übersetzt,

erzielte das Buch in Amerika einen grossen ürfolg^

Bruokberger erblickt die Grundhaltung Amerikas in einem Mangel

doktrinärer Verkrampfung und er bejaht die amerikanische Haltung

des Bxperimentalismus und Pragmatismus,was allerdings bei einem katholi-

sehen Geistlichen und Theologen wundernehmen

Buropa leidet nach ^ruckbergers Ansicht an einer Ideologiebesessenheit.

Der europäische ^ensch wird Abstraktionen geopfert. Vor den Augen der

Europäer schillern seit Jeher Utopien, die ihr Glück zerstören. Zwar

sind die amerikanischen Pilgerväter ebenfalls auf der Suche nach Utopien

nach '*u3^^pe^^zogen, aber ihre Nachfahren streiften den ^allast des

Vorurteils und des Ideologiefanatismus ab. Die amerikanische Revolution

war gerade deswegen erfolgreich, sie konnte deswegen die alten gesell-

schaftlichen Formen grundsätzlich umgestalten, weil die Amerikaner

der Revolution keine Doktrinäre im europäischen Sinne waren. Den euro-

päischen Revolutionen, zumal der französischen und der russischen,blieb

wegen ihrer doktrinären Verhärtung der 3rfol^ versagt. Sie strebten alles

oder nichts an und mussten ^uo ll scheitern.



2
u^M^sn inrovs^

Die revolutionären umstürze in iäuropa gründeten in «»sasiteastli^fcrt.

IcLeolggien,8ie konnten daher eine Tyrannei nur duroh eine andere ersetzen.

Die amerikaniaohe Bevolution.die pragmatisch in ihrem Ausblick war,

führte «u Wohlstand und Harmonie. Dies ist wohl auf Hasahaltung zurüok-

zuführen, die eine amerikanische Tugend Ät. Die Amerikaner sehen die

Belativität alles Mensohlichen.Ja alles Geschaffenen ein.31e sahen ein,

dass selbst menschliche Werte im Verhältnis zu Gott steigen und sinken

und dass politische Macht und Wirklichkeit niemals absolut werden können.

Haoh Bruckberger besteht der ^eitrag Amerikas zur Weltkultur in "natürli-

cher Bescheidenheit", in der Ablehnung des Fanatismus u^d in der Abnei-

gung zwitweiligen nationalen Ehrgeiz und dessen Zwecksetzungen mit dem

göttlichen Willen zu verwechseln, -^as Wesen der amerikanischen Haltu g

besteht daher in der Ablehnung irgendeines noch so vollkommenen Gedanken-

systems .la zieht Menschen aus Fleisch und Blut abstrakten Grundsätzen

vor. In Buropa wird nicht den Menschen, sondern Grundsätzen Vorrang ein-

geräumt.Darauf beruht be^t die »Gegensätzlichkeit europäischer und ame-

rikanischer Binstellung.

Die Ursache dieser Brscheinung ist darin zu suchen,dass die

Buropäer sowohl die reohts-als auch die linksgerichteten, die Christen

und die Antichristen, die Kommmdsten und die Beaktionäre.die Demokraten

und die Monarchisten in der ariatottatischen Ueberlieferung und in

den theologischen Disziplinen verankert sind.Daher glauben die Europäer

an Autorität sowohl auf politischem als auch auf sozialem Gebiet.Amerika

glaubt lediglich an politische und soziale Tatsachen.

Mit dieser Charakterisierung Amerikas wären heute nicht alle Sozio-

logen und Historiker in Amerika einverstanden. Bruckberger bezeugt eine

permanente friedliche amerikanische Bevolution.als deren Verkörperung

ihm der Hationalökonome Henry Charles Carey, der Arbeiterführer und lang-

Jährige Präsident der "American ffederation of Labor " Samuel Gompers

und der ebenfalls verstorbene Örossindustriele Henry Ford erscheinen.



Diese drei Persönliohteiten beseitigten naoh Bruokberger in Amerika

den Kapitalismus im hergebrachten Sinne und ersetzten ihn durch eine

neuartige gesellaohaftliohe Ordnung» Die Amerikaner waren, wie ihre

Geschichte aeigt,der Ansicht, es sei vorteilhafter die Sorge um das

Allgemeinwohl der Privatinitiative zu überlassen , sodass die freien

Individuen zum Bollwerk des Gemeinwohls und der nationalen Einheit
ex

wjrr den«Hieraus ist zu entnehmen, dass Bruokberger ein unerbittlicher

Kritiker des i«^arxismus sein muss,weil Ja diesem Privatinitiative

nebensächlich erscheint gegenüber der unpersönlichen Wirkung der hi-

storischen besetze. Den Erfolg des amerikanischen Experiments schreibt

Bruokberger der Privatinitiative zu uad betrachtet die eilnahme

der Begierung als weniger wichtig. Br fordert die Amerikaner auf,

Ihre gesellschaftliche Struktur nicht als Kapitalismus hinzustellen,

weil dies zu einer Verwechslung mit europäischen Verhältnissen Anlass

böte«

Er warnt In 2uaammenhang damit vor einer dauernden iJpaltung der

Welt in unterentwickelte "proletarische" und reiche "kapitalistische"

Hationen. Wenn wir nicht bloss den Westen , sondern die Welt retten

wollen,wenn wir sie so haben sollen, dass wir zumindest frei atmen

können, dürfen wir keinen unversöhnlichen Biss zwischen proletarischen

und kapitalistischen Staaten im obigen Sinne,zwischen farbigen und

weissen Völkern dulden.Wir können nur kollektiv gerettet werden«

Bruckbergers Betonung des freien Spiels der Kräfte und der

Abwesenheit doktrinärer Verschränktheit müssen in diesen Historikern

Widerspruch hervorrufen, die der Begierung in Amerika wesentliche

Impulse bei der Gestaltung des politischen,gesellschaftlichen und

wirtschaftlichen I»eben8 zubilligen.Sie weisen auf das Beforzeitalter ^^«5^

das mit Theodore Boosevelt begann, in Woodrow Wilson und in Franklin

D.Boosevelt seine Fortsetzung fand«

So hat auch ein Ausländer, der Inder A.D.Gorwala in einem
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von der -Prlnoeton UnirerBlty Press" herauagegetenen Sammelwerk
"AS Othera see us" behauptet, daaa "das bedeutende Maas von Begle-
rungamterventlon-und regelung .das tatsächlloh Im amerikanisohea
Geeohäftsleben obwaltet", grösser sei als In Indien, wo der Sozialiat
Hehru tn am Buder lat. Sorwala behauptet auoh, daaa die -Tereinigten
Staaten "am ehesten eine Annäherung an eine klaaaenlose ßeaellaohaft"
bilden. Bin Indonesier meinte in der gleichen Sammlung, die Vereinig-
ten Staaten seien "weit mehr egalitär «J^als Sowjetrussland." Dies ,

den Anaohauungen Bruokbergers nicht widersprechen,

Bruokberger wurde am 10.April 1907 geboren.trat 19S9 in den
J)ominikanerorden ein.befleisaigte sich sieben Jahre hindurch im
Zloater Saint-Mazlmin in Südfrankreich sieben Jahre hindurch philo-
aophiacher u.d theologischer Studien.um dann Sekretär der "Bevae
Thomiate" «u werden. Er erblickt in der T^ehJr^Veit num J^ominikaner-
*rden keineswegs eine Formall tut. er «ÄiJC, m ihm eine Erweiterung
des öotteareiches. einen Ausdruck christlicher Wahrheit .die Vereinigung
geistiger Tätigkeit mit der liebe ,ur künstlerischen Schönhatt. Br
versucht die christliche Inspiration der politischen Freiheitaorgani-
aation Amerikaa nachzuweisen. Hach ihm gibt es eine Teilhaberschaft
awiachen Christentum und Freiheit, sodass immer mehr eine Verschmelzung
der beiden eintreten werde.

Bruokberger nahm am zweiten Weltkrieg auf französischer Seite teil,
diente seit 1939 als gemeiner Soldat.wurde 1940 zweimal veriÄiTte^

'

geriet in deutsche Sefangensohaft. flüchtete nach einem Monat aus dem
Hospital und begab sich nach Montpellier ,wo er in der unbesetzten
Zone in die Wideratandabewegung eintrat.er war und ist ein begeisterter
Anhänger de Gauilea. ÄV wnr »oi,io.-< = 4.i4>k- ^-_ « . _ O*»*/»!

Ti *.»

aber nach der Befreiung ^rankreicha in politische Schwierigkeiten.weil
er sich den ^aasenhinrlchtungen dar Kollaborateura widersetzte.



Si gab deswegen die Öerauagabe einer llt^r.r.i u r.^ 6 "« einer llterariaohen Zeltaoiirift auf
20g aioh 1948 m die Sahara als Kaplan der S-r^m.« i .

„.„. ^
^pxan der yremdenleglon zurück,maohteaioü aber wiederum bei den Mim-*»>.„u« a

1950 di« .-,. w ,.
Militärbehörden unbeliebt ,verliess deswegen

1950 die Alte Welt und lebte haohher fast acht Jahre lan. i. ..
nlBchen Mittelwesten, wo »hn die ameri. . .

-^'« 1--« i- -erüca-

, ,, A
' "^ die amerikanischen Dominikaner betreutenAua dieser ^eit rührt seine Sympathie f*r den amerikanl .K .

mnnr, n«^ ^
<^en affle rikani Bch en Gesohäfta-inamx und den amerikanischen Zatholiziamas her.

Haoh seiner Rückkehr In die ^^»«„k 4 .

,,,„ .^
^ französische Heimat arbeitete

«anola Jouleno dl, Opsx "fermellterdlalcga" .jaa Ilbr.ttoTOn 8sorg«a Bernanos war ei^.„tT,^v. -
"''"""<'

mac... «, a.n ao.. a.an.anlao,.n ta..,ialla«a nlo.t ^JJ,
^

n ...nt ,,^„en.a aal Ube^aua .l.iluia„.„,u .a ein »lo.tl^,

jn^lao^an ^ao.«u«nn Ist nloM on.ln,U. 30 .a^„p.,. ^Oorwala ala auch da, „exllcanlaoh. Autor In -ia Oth„a a.a ua- aarOaaoh^ta^ann 3.I dar elsentlloha Vol.a.,x« .^rUaa,.o^t ü.'m

"r^;""""'
"'"" """^ i".I-"«.n.r warte .uaa^enMn...

". .-ruaner „r..o,a.U.n poUtlao.ea Mt taohnlao.e» Benzen un.na^an daher an.dl. .,it 1,3a. aloh nach ^aUahan ver^dern.Ble, aoha«,...auptat am andarer.dl. lUualon afrikanischer .lischt. /
walt U.elr°

7"""'"" -".teuen.daaa dl.ae Behauptungen,walt uhertrlehan alnd. Bructterger „reeldat auch ein and.raa OUchae^e .cn dar ...leharha^tan n„uh." dea amerikanischen ,a.,lna. „un t^-rl^ «It da. «tta.s.er.ahr au. der «.atraaa. In He. .0 IT



i

6

wegB gleiohTöedeutend. Der türkisohe Autor im letzterwähnten Buoh

erüärt sogar ,dass sein? feute zwar nichts Heues auf dem Qehiete

der Teohnik den Amerikanern bieten ]cönn^,umsomohr aber auf dem

der Lebensweisheit, damit sie ihr Leben voller geniessen können^

Dieser Unterricht wäre Äwe/entb ehrlich.Auf jeden ^all haben
von j,

"
tn

die Amerikaner/den Äuropäern i^hr auf dem ^ebiete der •»'echnik

als auf dem Uebenaweisheit «ttteJm**

Das Amerikabild Bruckbergers erinnert an gewisse im

Uittelwesten gängige Ansichten,entspricht aber weniger den Aus-

führungen der modernen Soziologen in Amerika.Diöse konstatieren eher

den Verfall des Individualismus und das ^eberhandnehmen des Organi-

sationsmenaohen,namentlich im Wirtsohaftsleben.Man spricht eher von

der Versteifung der angeblich versohvmiidenen ELassenscheidungen

und von einem Snobismus, der sich in den Vororten der Bletropolitangebiete

breitmacht. Dies wird vielfach auf dl« Spezialisierung der Wirt-

schaft und der '^'eohnik^urückgeführt, die das hervortaten

von Individualitäten nicht begünstigt,weil sie Zusammenarbeit

Uiid gegenseitige Anpassung erfordert .Bevölkerungszunahme spielt auch

eine Bolle .Bs ist für den Einzelnen schwieriger , sich in einer

grossen ^asse hervor zutun als in einer kleinen Schar «Das Gewicht

der einzelnen Wählerstimme ist unter 180 Millionen geringer als unter

drei Millionen Menschen.Der -einzelne hat auch unter so Vielen eine

geringere Chance Präsident der Vereinigten Staaten zu werden als

ehedem.Diese Chance ist heute sechzigmal geringer als vor 180

Jahren.
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Arnerikanlalert eich iuropa?

_ y^ Aa^f^^^^k!^^^^jf^ iCA^

Der bekarmte aagHaoho Anthropologt Öeoffrey Oorer^dar lange 2elt

hindtiroh In Amerika gelebt and studiert und daraufhin da« Bao^

** Terfaast hat^ stellt sloh gegenwärtig"The Aierloan People

die iTrage^ob 6loh die Jt i^uropÄer amerikanisieren? I5r meint da it

Aenderuagen in der Lebenaweiae und in dem Gefühl für Lebenswerte

^

nicht etwa bloss eolohe Dingo wie die Uebernahme xsg amerlkani;:oher

Ausdrücke oder 'Sendungen in t^r Tage epreaae,Annahme von Modeworten

uad ähnliöhea»

öeoffrey Oorer meint .dasa «war viele eraerikanlaohe Soldaten,

und ihre ?amillen seit 1945 in ji^ropa gelebt haben,daöü"aberj eine

direkte Beeinfluß sixng
Kai4^^•

/
stattgefunden hat,weil diese

amerlkanlsohen i^amilien oder i^naelpersonen von der grosaen Uaaaa

der Bevölkerung ilemlioh abgesondert lebten und nooh leben^Itoso

grösser war ^%t mittelbare i^influ^s duroh l-^aasenkomiaualicationöTalttel

wie den ifilm,das Fernsehen,den r.undfui'OL und die Srammophonplattent

Dlültl, köpnt^dass die Korrespondenten europäischer Geltungen ihre Leser

i^sJ^ die neuesten amerikanl^ohen l^odetorheiten auf dem -^^ufendi^n

halten -Jie Jugend wird dadurch auch dann beelnflu^^stpwenn diese

Korrespondenten Jene Vorgänge in abfälliger Welse beurteilen^ile

erhält dadurch gewissermasssii Auapielungen^wie man dich gut unter«

helten kann^Den Suropäern galt ohnehin,meint Gorer ,AmerikaJÄs

das i«and des Hedonimmus, In dem man swar sohwer arbeitet , aber sioh

glelohaeltig in extravaganter Weise amliöiert und nicht spart, \vas

den europäisohen aparsamkeitsaitten-der Sparsamkeit als Ideal-

suwiderlief«

Dieser amerlKanlsche Lebensstil hat Buropa beeinflusst,

meint öorer*i5uropa war das l'and langer Zeitperöpektiven,d.h. man



plante dort auf lange tSi^M hlnau8,man rersohob dei^'Oenua lu Gunsten

spätere« y^-rjpiMpi** Vorteile ^etwa indem man dann heiratete,Kinder

erzog ±xxtn2^ftiicK<taxt aioh mit einer Pension in den Buhe stand eu-

riiokaog.Sö lÄf/iomit das Alter de« ^Ipfel des i-ebens uad ^^t Ruhe-

stand war das Ideal, für das man äioh das ganze i»eben hinduroh vor-

bereitete »Aus diesem ^ruade wurden auoh Berufe ,in denen man keine

zugesicherten Ruhe Standbezüge vor sioh hatte, geringer geachtet, ja

gemieden«

Auoh in der ?orm der Entlohnung spiegelten aioh diese

Verhältnisse wieder «Die Arbeit der Jugendlichen, die ungelernte Arbeit

wurdef sehr schlecht bezahlt. Spät im Leben erhielt man die höchsten

Gehakter .Damals machte sich der Abstand in der Bezahlung hochuuali-

fizierter und unqualifiezierter Arbelt besonders bemerkbar*

Dies änderte sich naoh 1946: die Ux.gelernte Arbeit wurde verhält-

nismäsaig gesucht u >d daher besser bezahlt ,die Dlfferentierung

qualifizierter und u qualifizierter Arbeit wurde lohnm^.ssig geringer

uid die Angst vor der Not In hohem Alter wurde durch die Sozial-

Versicherung und sonatige Pensionen/ allgemein geringer. Die jungen
'*

Henachen hatten dadurch mehr Geld zum Au3geben,dooh dies würde ihre

Lebensanachaaungen nicht so durchgrelfend)änderi|:^^enn aie den Glauben

besesaenlsie könnten die Zukunft durch Ihreleigenen Anatrengugen Wi i-fe.VA.

»

Jj^44;^0orer meint, dass dieser Glaube der europäischen Jugend abhan-

den kam.Dle vorher vorhandenei ^eberzeugug grösserer Helfe ,besse-

rer Voraussicht und überlegener Weisheit gegen ber Amerika war

nach Anaicht Oorers auf dieser längeren 2eltperspektive gegründet,

die sin Merkmal europälaoher Lebensweise gegenüber der amerikani-

ohsn Ttabeatändigkeit uad dea>iMia«««|fcitei» Weohael« von Glüok

und Kataatroph« war .Htm Ist aber jetit der Zuatand eingetreten,daag

die Amerikaner Ihre Zeitperspektive gewissermaaaen verlängert, die

Buropäer die ihrige aber verkürat haben, ajQlasa aie an Beständigkeit



noch .enlger glauben al. die Amerllcaner.

Di, Gründe die.es Verhalte:« wur.eln i« Polltl.ohen.obwoin sloh

ai. europälacho Jug.nd .eine gen^o .eo.enao.ait darU.ert ßiU.^ru.

Ai'^.. 3ioii«^^^ar«t hat . Sie tmben offenkundig
Ihre äolt». „^

.i.aAi« l.t »«1« .ufrl.d.n ,.ln.n .ng.uel.m.a Augenbllo* In a.r

..,,»«« ««.t.«. .. .änn,n.Dl,. Ut .«.n Auedrao. d» V,r,„lfluns.

...r 4.r ,„v.r»>t.ortliohic,U.Dl. ".g.«-«» u.d dl. ^'jt"""
iu»m>f . «rd. .lohtlg« SU dl. .ntf.rnt, Zntomft «d fjli» Ist «1.

,„,,tellune,di. .» .ioÄ!-.»- in A..rl.a 1. allg.».ln.n «.oK...

AU. dl...» O^and ,mid. d.r .B«l..ani30h, Ak..nt *"36'""%..

g,.l...r»»...nÄ%..nt d.. V.rg„>ig.n.,d.n dl, «llc.t/uoK.n /*^

'Ä|k.t..t8r. naoi..h«,n.Aa3 d.m gl.loh.n «raad, l..t «TO «m Kanadier

,

d.r-»..rl^l..l.".prl.ht In MUUch.n Bundfnnt und »«„.Chan .ln.n
,

Vorsäprtmg vor dem euglisonen* i^ie ju .cv«
^

ahmen auoh die a.er iranischen Sitten in der Eleia.zng.i. .säen .nd <^

Irinicen naoh.In späteren Jahren verliert aioh di«B. Kachäfferei.

die den Amerikaner el. »o geschmao^oa anmutet.Bio Haohahrnmig

iet am Btärkat.n tmter der Jugend und in der ArbeitertleSEe.

Die älteren Mitglieder de. europäischen ^ittel.tnnde. lehnen sich

Oagegen auf.Auoh die «Iteren Uit Ueder der Arbeiter.Ina«J^ri«n.en

diesen "Amerücaniamus" eher aus ideologischen Gründen. Schaben

aber niobt vl«l Erfolg*

«.Md.» n«B sloK da. .uropäl.oh. Icb.n «nf d.r 01,.rfläoh,

d.. .»rl..nl.o..n ,ng.ähn,lt .at.gl" •• nooh «cfgr.lf.nde. ünt.r-

«. «-4«f ßorer in der europaiaoheQ Jugend,
•ohiede. Maa rerkennt »meint uorer.in ao^r

•ivo* Aio ^rfoljte der ameriianlaohon ZlTlliaation
daas m Amerika selbst die Jirxoige a*>x

, u —M.x.«r«n vieiascs und wenn aan ao sagen 4arf
,
dea aittU-

el3 aolohe groaaeren Flexa»»» u"^

.b.n »nat.. ..ng...l..n .»rd.nJCan al.M al.o In w.at.uropa nnt

.!„. T.11 d.. ««rl]canlsol..n Slld.. .aoda.a d.r U.,r«l...n. Hedo-



nlsmue.den lie geistig hoohütehenden »iropger den Amflrlkanern aum

Yorwui'f Biaehtöu, Jstat eher daa ii9r}ca&l -TcBtciircpaB 1:t. Gejrenaata«

Bu Ais«riira gewordeu i»t«

öeoffrey Qorer fUhrt aoiohe VarfallserBOhainungea- dioa ist

4er hiötoriaoh rlo itige aamen hierfür- auf den Verlust der politi-

aohen Vormohtatellung «uroük, der sioh in dies« Weiea t-. Bermaut

•ein der weatetiropÄiaolien Menaohen Äussert »NAn möchte ioh aaf

einige WesensmerlcRale des Lebens In Amerilca hinweisen, die ein«

'•latta Angiaichong Suropas und Amerikas unmiEJelfoh meohen.Si«

liegen hauDts&ohlloh auf religiösem und aozialpolitisohem Gebiet

und boides hängt wohl miteinander «ussnmen.

Die Stellurg der Religion und aur Beligion .die lolle der

Religion ia Alltagsleben Jf*J^
Amerika gnns anders als in RtoApa

und die Vefloohtenheit pt dem Alltagsleben weit inniger. Die

höhere Lebenssphär« des Aaeriicaners ist religiös Terankert und

war es aeit don Anfängen der ]3epublik.DaBlt hat dis '^renr.tmg der

Kirche TOn 3t-.at nicht zu tun, sie ist bloss der Anadmok der Viel-

falt dsr Bekenntnisse, Daa sieht man in der tapespressejweil

a.B. eine ouropäiiohe Zeltung schwerlich den auafvbrlicben Inhalt

von 3fnnt&g8predlgten angibt,

Srundver schieden ist auch das Verhältnis des Ära riknners

»ur Politik,und »war wsim •• «loh tun die gebildeten und massge-

bendsn öo lohten dts Volkes handelt, die durchaus politisiert

und in gt.8ell30hafton Interessen tief drin otocken.Wenn dr.s

gloiohfe Intereaaö tf^^ ähnlichen iesellaohaftssohlohten

m si^opk'J^afei^iat dies offenbar auf die J jahrhundertelange

behördllohe Beroroundung der Europäer zur okauführen.Heliglon

und Politik opielen daher In Amerika «Ine ahnliche ^oll- v?le

Kultur und Tradition in Sur opo .,Davon aprioht aber Oorer nicht.



rie .kiiiptütttut dor alt
vor In^.T Riet:8r

toone der der .iu^^k>o>rütroi!i hlrr^iff* hr^^mV-^n ^-^hiiftJtnni- llrcelr

clor c!*»ß rotti ".iarfüf^ht ru'-ht :»rnt-rr r . ran.„ r^;^s^^»^^« ^-'-

lerc'ör ^iitf^ 5er i'cmorv/eürv'un ^%utou,ü2e .;chrili,jr u.ijrt^l.- Car

ioliÄ0ivrv^eli»suveil-jr : ^rr':;rt f-jori: ."^t^-r hora In der wtr";:i>^3r.-

mitte die zum VeniCh'-'Inäer v rurtftiite liorhbahr Buf ihren -^icer -

nar .-on^olon»

»-nn ich l'rudtifcor^jnL ^.T^-'^rhetapuöre irn rcy-h ^^^r-^^r

die ü2lt;:cme tTro^'K-^^rbv^lt in 'Jör ' .^ur^rfiioltnht^outer ^tnä .^n le-

orriontu^h b-«ori.e i^ii Blut^piiron^rio VobmircS^^r ..ir.c u:>ber'oit::t.

Tritt Kr»^ -ni dia .tr'^ßßO,.iO i^reti.in uio ur^^ Jß^^euet 21 ueto-jr • : r -

htttvf] atrial r-horu er .nofe li^-jr» r v .. den . u^vin*-^ -- :"• n-.r*ht

die e2r*i2. . n,Gi.j In dv-r ;:üix^t ut i:iit?uBun ..r •ei.rhor vir- 'i- i •
*^

•
.

be 'lilion Incer bei i.i*bjatLiofc,on ,^itarn ^u: 'tr&^'3n#

:^ eti ein ".'nisohouer .ul /Dton ur ' .^rruon

iogfiln.'^'U^ nieüriisor^..-Ui : ^-n,^^- r^ ^ nrloj^ter :i^^dtuierr,elnG tarn-

en h* oul^me ohne Blume unc' ar*:5r,o:^ Iniuri^er x-^^idör t^^un ^totü

x»y:<otKi« riö Iv ouf iron . au'jrcbrri/riito vor '.?itern v?rurülort ,o:n

Brhr»:nt2it;^7 rrt-unc *ki. r i?itr5v^^t unr Arb^^n^uni^cJ.'^ü ütu r^>n

*>rcic)c krt^jn^cila .>t.'ct uu-f hq-orcrdon vonu :nt9XKh:n.x:t
k- «• *

bIork^rticdn,L..töin:'»rn üU^-^tr.ub<*n^n .ibOiiort^än »oüorhti^^^n

dpaearw;ierJt^inttLi^^rhi,: :r ^r r-run ..1 roi^ .*nc^- .>jt^irjLbf vt ?r ,

i;><^lr^'b..j f i»3ria«hn .-Tt^nuen.i ri lnr>r .J.tle cie die ^.t dt :r O^t-

und vveßtt«il ^rhMi-^erca '•Quarrt j''tdurrhpnu3r.3n don wt-dt^rrird

?on J->rü n.:rh ued.-^atinati' oer. -ul und nb -lutondar '/ork ^hra.

uert.tr^i.i>an durrhi.f hrel Jen in beinüh^ ^1 )i^tovoeal(;on /^b-

t.t^.'ijn^-'jr c^a üchrcc.le I-^nöaur^o 'Mn .iintv.tlbn.die inäQak.on Ktun

•in ^uonfijohnt-l der ^tf .•tl:>rci^rhf^it 'jjyJj^ii^t^lr der K.tcdtn:itto

von un*.ttiichön eriuöiit.i.rir^iürh iind teunem ,üao vor ürenit-



oo Ltoht üio nuritCiia utoinerre und turmrolrhe

9itüt?;dt mit dorn .vt^hlakalett ,ohno Rund-und Rln^.^traßßen,ohne

öternf-^ormi^ ? ucströhliinde *lfietza#.>ie konrt nur i^errde Winkel»

uebarsirhtli'^h rio ^*in Brettt utobuhnan ^uf abcinar -::*rde,U9b9r

ihnen droi ilorhbehnon und droi Untor^j, rund bahnon im ..rdbucon^I-er

öcnae isoden raucht r^er^proniit tdurrhlocht »senvujhlt.Iüt fü oln

Inlernoi

Wenn in dar Tunkolhjit dio mftuerduonnon Hochbauten um den

^entr»! -terk aus allen Jenötern glirrjmon»ücheinen b:3stirnte Top-

piche vom Mim el au haien^^on^Bii ülnd ßch^'erze , juweljnbaüotzte

.M»teinbrueche,un4iühGuro »glitzernde IiamantenüChreine#Und em Abond

wenn üie in der untergehenden -»onne roetlich ßchimc2orn»4iloich-

ßam im ^ictite ^^^oloist ,wChmiüfc,l oich oin ^reichörör Ion ino kelte

Geßtointdie ^uaerte uinkt in diu Aoete#iierrlich 4jeht ciio ^onro

Uüber dem äudson unter,uober dem isliiadenwald von Tew Jarsey*

I>ie "nterüt^ut r der ^eoreöburht iÄt

5iwohl ein orhiriltenor \it^dtkum vu^ der .-ol oni^ lver^,Mn£:;anhoit»

fcber er i:,arade ..trotzt von jn^^o-'r^enfSten »iteinuno'etu<.*mon»cioch

daa Maar ißt hell und ^ortiourrAß^Äuin i>tilloß R/ith»uß im Rennia.en-

caßtil bt'jht veroinßamt »drai £^r^ eberuffi(];jbane ^^othiuche irchon#

Ver itturnci ^»r? bijtalno kn^pp r der Wallstreet» >nd die Iton

i irchan uebor^chsttot vor den ßia umgebender unporc^erlichon Turm«

htfojßorn und den üchematit.ch öUß ^lei Chart i^^ an Vierecken zu*

ührnmenoOL^t eilten B- ukoloß».en muten Bahr geschichtlich und antik

an ßlß die Iluinen in iiom#jiß ^<*heint,^lü h^ otton sie noben die

hi 'tmelßtjenaenden erke von Gi^^anten fie liebenden aber sittorn-

den *u-ende einsß duerren Grjißeß hin>,e^.twllt«^iren. raohrond an
und erßcrmetternden nblick bijxet * le in le nocnb uten o^-

awtoancte Trinity cnurch(Iroil?,ltiiikeitür irche ) ,in ijich ^Qüiinken

und ^in4^eßchruriprt ßtoht lIh da wie der ue^^t einer ieengüt ver-



^•ehtjn ^jlt..-olnci -t^idt der olt ist Jloüer 7'3rt,ioirnbar,efl Ißt

dlo WdltütGdt ddü JiA.JahrMurdortö.riö ourop^jijiürhan --.tHadto sind
untilßb?5r lobon

B: amtlich v.üüchoepie ujö AXÄ#t>rihrhundarts,öbor liaucäAXtl'sx^ls

mixt in ihnen di^i bwulirhon "Varut jinoruni^en" ?uö Iruehoren

i2.i^ochen,cIio .tt^edta ^urop^iß ttman mit ihr^in riaotzon und ütrah-^

loh f^ua cen - irrhon. Hier .n Kev Xork öind die ßchoenjton xi/^eu-

üor ^ürado dia juon^^ötun.manrho . aum £ix3ni ahrc? : it#Abar ög
-sondern

ßindpf.urh -^enn üie prunkvoll c-uftroton »keine JrhmurkiDÄXtjRH^
raint^ ;iweck- -.j ,a. v'

bL.ut n* U:t€t4<:aX^cic^t

Roirhtum und Armut ^Inc hier eng mit-
x-eil

einander veri.lamrjerttßie iGUientiaLJÄ oie .^tsat ßchni?:il und lr*ng

ißttburhtit^eblirh parallel* ?on aor elü^^imton '•ruoniton" zur

ermi^oli^en "..>echstan" .iind nur ^"eni^^e i.^rhritte#ln cor j^^h^er

auüo9p*^t2ton "^'Ueniton" Iroenon die foinon Tcr.er dorn Ver^nua^j^n

doß "ßhpppin^"und man bemerkt an einem Knchmittpg mehr echte

T ersi'elze,^ Iß onder^^wo ßv^ ^anzj Jahr#Und in den ^rhaufenütern

dar «Jur^eliere ^-erden Ileca/^intenkollierß mit ^cphi rß »litneron

großß wie ein T?jUbonei,2iim ^reiß von ßiobont-rajjnd roiinr vlü

Geie^^enhjitßkauf anoeprioßen^v-tijlr^haeititj litnuon ßi^h vor

den un2 c^hli^on i^rbüitßvoriuitrlungßbuero: Uß der '•^echßten"

Weißse und .^ch'-^arze In ßCfUoblgan -naeueln»-tm ein **Job"T.it

eini^on Pollar ^chjnlohn zu er^attem^riL^ße r r- uhjn i rk-

licha.oit ivi nr tum in d^r ^ runi-un x'hi nt.'.ßia-^elt der "Filth

^Tonue^'außx^'eichont^n der ßcho^*nen •'^ber duoßtorun iSadißon

ATenue,in der ron iuonrzohnßtoückigen»o' r.s .hlen Rioßenzinc*

haaufiern ßtritzunden »kilometwrlr.ntjen und breiten -erk Avenue«

Te^ und liacht oimno aaußt orü.rastloß im ixitrieb *^tdhonda ler-

oonen/'Ufaueo-Jfteppirhb le^^te/^uxußh?'llß uniiormierte »T-eieß-

bahanüKiChuhte Tuarhueter und ^iltbedionunß.i.ein bi;lkon,k.)ine

Bluma ßChmuoc;<t üieoe fretidlosan raecnden mit den zahllosen

ienßtem.:^inch.T:f 1 i amen tair die ii/iaußar wie Columbarien v^r*



4«
*i^i© in Altltalldf! i.^t cia ^trdt bauml^ü.blimanloß .^tainern^Urd

uobor dioüer tilnon iöcht ..dlb..t ir irtor olr moiüt blnuer»

ßUddlirher *linraal#--i> njbjlt »ölajtMua und ro^rot ^elton /bor
iurt^iöoubernd . </a^

äUööieblg#Und dia maechtigen v^inca ie^ an XK&aüisxiat (0M4itveich^

bild 'er ..tBdt#-*^.ermend ii>t aii nirht.men bet. etio^ mihr Bram-

öon £.l£ iiupen.dfit gruone ".^thrt^ci^ma und dvii rota '•Hr It'^tilsr^ßl /

worden un'0i^<3riirh baucht (it#rie N^trai*L*en ,::um^ 1 io AVx^nu^nt^'e-

nigar cio '^ueri,trüßüan,K,ind freilich .vutob- hnon.zumGl Wet,on

spottbillig lail4;,ebotan '"arder* i-^r u^on v^j.^ nom *J#19*:^1 um

4^5Ioilt?r,endera ud fu^nfslt^ rollttr#Bacare .-arKon ,Juont;ere

^agen um r'anife^a iiundart 1 3llar#Alljaahrllch werdan naua Typen

hort^uü^ebr^ rht und cia vorjeahrii^o I^^^rka l^t um dio Reifte

dec j.r.upruani^iirlien Yeri r ui'^praiüeß orhnaltlirh^'Jnd cio I-ab-

riiian örzeu^on unerciuodürh '-aiter^.^oll man aich da wundarr»^ ern

dar . biititz runrhrriol wtorktT'arr mar auf c^er üilbrlcs arhimmerr-

öen WaßhirotonbraarKa ::teht,(mtrr braucht jino h^ab3 Cturda.um

öio SU ^VLQZ 2U tjur<'haasaen, )üiam mar -inton r;m Kiversidocrive,

(dam .iudöonnufti),did riti;^an in ^^h. ron *'^la üch-&rz .r bbalrdo

..eaiar .ar tnct ^Ui^traben-lch zr a^ilta ti.^t hundert in dar

-inuta#Gol£inöt m^n :n "ia Tieh- der w©>^an..chl: n^^a ,i^o hooran

L,irh viio Umdrohuniian der unzc ahligen ^ odar : ui dam flutten

sph&lt ^lo asaerrauüchan an»
nlt rdruri^s-

-^n den ioiaratimxKÄÄ-nu.'rimarn» nicht

Hamen bazeirhnoten QuorctrHü^an bomerkt if*r no^h vielfach alß

jeborbleib.^ol ainoö vari^chvundaran Labanöutiloü diu « Itar^^Ü*

bchan -:.in-und 2welftiraili anhi ou^ia^ .T.it rotan ^tain-o er :iOi:ol-

ießj^.den und einitian vani^/an »b- luütrctdanoaijohmuac/vtjn.zura

HöUötor hirau- fuahranden litainornen ^tul'en.K^ie lallen der K>pitz

hecke zum Opier.dann dar aurrende -^t-^r IxalMtvertreibt den

Bieter rUß Cem niedrigen daxi^ -^r iluachtet .-.nn er a^ or-

ßch^ingen kann.am lieb.tar.in. ''pant.houce^die tachvilla-



5*

im duropaei»^clian
Bio jLiXÄtoKxjuidxtojrMiii b^iiutll arrichtoter ^-Irrhan und I-ußoen

von Kaw York werd m von dor uoborrö^onden Um^^ebunß erdruarkt

und koernen der ^th^t ihrer K^tompol nicht (>iüWnM»e44»r!«-^ie f,e-

hen in der . teinTirßLe T'^elllg unter.^telne h^ben IS-^nhntt^ n er-

obert. die ..chmtae ^^'^ali-lge Landsun^e.die elniit hollaondla'^he

j^elzhiordi r indi-nioCh^n Jae^örn um vonib3r alü 60 Toilar ab-

4,clliitet hatten.xieute ht^t liorkalollor in meinen i^aublofi^ im

"RoCiveioller-^enter'* ra^hr «1;^ hundert I^illionen loll^.r vorbaut

und das Bauen ^'^ird i'orti;üi;et3t#w-^htv'>llo otri^issenzuege hoben

die Ktödtbrobert.uie mehr • lu Jode rndere/uncerer häutenden»

arboitondentören^rjrloß ütreborden .3it oi lenbßrt.Gunz in ^uoniit -

lirh. eit t^otaurht /ommt L>ij mir zuweilen ^ie ein trotziger Lro-

tei^t ^^e^en die Jiotur vor»

-'-in oeltii^ffioß .^bor ^orh im Gr;n2on ein

iiChoenoö Volk bevoeikort dieße ^traü^en^Livi wolil^öpi'i^o'te tboßt-

«^ngeso^^ene Frsut^ue dem "beouty-ptrlour" ^ie nuu dem A g#pöllt ,

krnr ihne Fc^id 6Ul ihre Jur^^p^oiG'^he v^ch^eater blicken, denn üO

billig und ao üchoan Isnn ßich in der nlton -elt koine ^n2lehn

Weehreno über in der Fil^h . venue die hochbo^inii:on.2 rten .n.u-

en^esen vor den lunkalnden .Uül-gen ötolz ainhertrippelnti-chleirht

im wureerlichen <^hineßenviertel der ^^elbe ^nr wie ein ^chatten

£n den ikreuiiermauern vorbei. ^r drueckt -irh foermlirh ..elbct an

die andtO^^n nimmt Kfc*UÄ rie drit> xiui.rhon einor ..atae wöhr.o^nüt

^itst er in ^eirer ik r - ei,cherei bi^, tiel in die Tvchttaber

die rhine^iißChe rr«iU l^ecßt üirh nie rui der v.tr?.i.üe bliri^en.

if^ßt jb^n^o fl^iß^iiß '^-ie der Gelbe llickt der Itj.liener ^rhuhe

und richtet Huete.boideß im [gleichen U\den»hor«.:,in ^»aCt^ütel der

bov^olkorun^ üoll ^hn^j Arbeit coin,d anroch jieht min k inen Bott-

ier- streckt .berliner die .l^^nd um ain Wckel "iuer die Unter-

6randb..hn" ix«iwcKK . 'Oß . ßo ont^chulci^t er ^ich.le^ Betteln

war das .-chicioial dieceß Volüeß nicht*



6.

ror; in^nd . uornbargor jchilcort di^ ^^uri' erbar«

ii-infthrt in dio Fow Yori or hui unr eroartort.ob tiio ßich rjit ää
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New York von Max Rieser

Bei Nacht hoere ich schwermueti^e Hafenmelodien, klagende Sirenentoene
der den Hudsonstrom hinauffahrenden Schiffe, das Klingeln der das rote
"Halt "licht nicht achtenden Krankenwagen, die gellenden Pfiffe der Feiier-

wehrautos,die schrillen Signale der Polizeiwagen ,die auf ihren eisernen
Konsolen donnernde Hochbahn,

Fruehmorgens spuere ich noch immer die seltsame
'Trockenheit in den Schleimhaeuten und das Taschentuch weist Blutspuren
auf .Draussen pressen die unausgesetzt streichenden Winde Traenen aus
den Augen. Es sind nicht die einzigen, die in der Weltstadt fliessen.
Verwirrende St adt

.

Architektur ist einst gefrorene Musik genannt worden»
Auf New York angewendet liesse sich leicht sagem, es sei gefrorene atonale
Musik, denn die Ungleichartigkeit ist hier zum System erhoben. Disparat
wie die Menschen sind die Bauten dieser Stadt.Wohl ist sie durch eine
schachbrettartige Verknuepfung von Laengs-und Querstrassen ungemein
ueb er sichtlich, aber was sich innerhalb dieser sinnreichen lieber sichtlich-
keit befindet, ist voellig chaotisch und ungleichmaessig.Die dem modernen
Menschen eigentuemliche gaenzliche Verachtung der Form, die aber kei-
neswegs Reichtum des Inhalts bedeuten muss, feiert hier ihren lautesten
Triumph, man vermisst sun meisten die Stille der Linienfuehrung,die Wohl-
tat des Uebergangs,das Schmiegsame der Nueance. Manchmal scheint es
baulich keine Sinfonie zu sein, sondern ein wild gewordenes Jazzorchester,
Eine seltsame Stadt, modern wie keine andere, keiner anderen vergleichbar,
keine schoene Stadt, trotz ihrer Groesse,wenn Schoenheit Mass bedeutet,
denn sie brodelt masslos in unbeherrschtem Durcheinander.

Ist es ein Ungeheuer aus roten und grauen
Ziegeln, aus niedrigen, schmalen , verwahrlosten Haeusern wie in irgend
einer englischen Fabriksgegend, eine herzbeklemmende Steinanhaeufung ohne
Blume und Gruen,die traurigen Fassaden von Feuerleitern verunziert, ein
schmutziger Markt-und Hafenplatz? Sie ist nicht nur dies und mehr, wenn
es auch richtig ist,dass ihre Turmbauten wie seltsame Kolonien aus einem
bedrueckenden Wust von Kleinmauern aufzuragen scheinen.

Man sieht noch auf Schritt und Tritt, das

s

New York einmal eine englische Provinzstadt war, genauso wie der Geist
dieses i^andes ein Kind Englands war, und diese unansehnlichen ,wie bloss
beilaeufig und billig hergestellten Kleinbauten sind dessen Zeugen,
Zeugen einer verflossenen Vergangenheit.Denn auf das erdrueckte Alte
ballt sich das Neue. Kalt und erbarmungslos stuermen jetzt die endlos
langen Avenuen dahin, blockartig, steinern aufgetrieben , nicht wie -Strassen,

,

sondern wie furchterregende Heihen seltsajner und unver st aendlicher Festungen
in isolierten Wuerfeln strotzend. Es ist ein duesterer Anblick, vor dem
sich das Gefuehl zusammenkrampfen muss, sieht es sichjfe den ungeheuerlichen .

Gefaengniswuerfeln entgegenstellt, die sich der Mensch in seiner unstillbaren
Gier nach Groesse hier gebaut^Denn der Wunsch nach "rentablem"Bauen ,der '

Wille zur Zweckmaessigkeit kann es nia t erkläeren.
Ich sah noch nie eine Stadt, die so sehr

nach Gruen lechzen muss wie diese, die so ganz bar ftst des Schmuckes der
Natur, so voll und ganz Kuenstlichkeit ist und ^tein,und nur dies allein.
Es ist das groesste Paradoxon der Geschichte, wenn man bedenkt, dass dies
die Hauptstadt eines jungfraeulichen Kontinents ist.

Anaemisch und baumarm sind die von Granitfelsen
gefleckten und von Kimstteichen gefuellten Rasenflaec^en des Central Park^
Aber dieser Park spendet keinen Schatten, dessen das KJ.ima der Stadt so
sehr bedarf .Schattenlos sind die Ufer des Hudson, schattenlos die Meeres-
kueste.Es ist die wahre iSKXmStadt ohne Schatten,die Stadt aus Stein.

Die bedrueckende Laenge dieser Strassen bestimm-]
te die Gestalt der schmalen und laenglichen Landzunge von Manhatttan.



^d IcDegsa^it der Linie.Sle kennt nur gerade ^^inkel ihre ^eele ist

wie ihre Gestalt, scharfkantig und eclcig.Und von den zahllosen ^^J^^^runa

bahnen zer^ehlt raucht der Boden zersprengt und zerwuehlt wie ^i\^^J^^^^^*ha]inen zerwueniT^,r
^^ ^^^ ^^^ absolute Stadt und nirgends kann

r^^c. Sahn<^uoht nach dem Lande so ueberwaeltigend werden wie gerade in

New ?oS^ VerpeS?ich s^cht das ausgehungerte Auge im Borough von Manhattan

ra:hTin;m SlS^en^ ,nach einem Erzeugnis
J-^^^^-J^^fS?^^^i\^:S^^

dlPSP Landschaft .die an Waerme keinen Mangel leidet, so leicht
^^^^f^^^^J^^^V^r.

?i iLMle^erbLehe^ wie edle Fremdlinge die blassrosa Kugeln der Magnolien

n^be^ der-fad^^^^^ Kieopatra", zuweilen erfreut dort die kurzlebige Bluete

Ses Sirschenbaums ,der sich zwischen Steine verirrt hat,sonst kann das

SinscieSerz nach dem Anblick einer Blume
--^^l^^l^^^^^^

auch sonst ist die Stadt unsaeglich grau und farbenarm. Auch
^-^^^-^^^^^f , .

hat keinen Baum, aber die Kathedrale steht wie ein marmornes Farbengedicht

ifder StadtSte.Und wo ,wie dort, die Haeuser nicht hoch sind, ist auch

der blaue Himmel nicht so fern.^^^
^^^^ ^^^ Schoenheit,die viel aelter ist

als seine Bauten,den Himmel und das Meer,Hell und geraeumig ist dieses

Meer Ferdinand Kuernberger schildert im »'Amerikamueden", einem noch heiüte

leseAswertea Buch, die wunderbare Einfahrt in die New Yorker Bai und er-

zaehlt man frage sich ,ob sie sich mit dem Golf von Neapel an Schoenheit

messen koenne.Wer heute in den Hafen von New York kommt, kann diese Frage

nur mit einem Seufzer beantworten^Was hier Natur war, ist mit Ausnahme

des Himmels und des Wassers verschwunden.Der einst beruehmte Batterypark

ist kaum ein kleiner Fleck in seiner ungewoehnlichen Umgebimg, eine Topf-

pflanze zwischen Babeltuermen.Aber die wunderbar breite Bucht steht noch

immer da, unverschuettet, unverbaut, ein herrlicher Himmelsspiegel voll Licht,

von den Hochmauern des zackigen Haeusergebirges gerahmt. Das sind die von

Menschenhand hinzugefuegten steinernen Uferhuegel auf dem flachen Grund.

Den englischen Stadtkern aus der Kolonial-

vergangenheit zeigt die Unterstadt an der Meeresbucht. Ab er gerade hier

ist der moderne Ueberbau ungeheuerlich .Geraaezu waiseneinsam steht das

weisse , verwitterte Rathaus da und ruehrend wirken aie graeb erumgebenen

gothischen Kirchen,die knapr> an der Wallstreet sinkenden Grabsteine.

Es ist gut ,dass Pietaet sie hier unberuehrt gelassen, wenn auch nur dazu,

um dem modernen Menschen einen stillen Ruheort zu goennen,wo er ueber die

vor ihm sinnlos aufgetuermte Gegenwart weinen kann. Die Turmhaeuser, diese

schematisch aus gleichgrossen Stahlvlgrecken zusammengefuegten Baukolosse

ueber schatten diese alten Kirchen, dievihr er Umgebung mehr geschichtlich

und antik anmuten als die roemischen Ruinen am Forum von Rom. Die zitternden

aber liebenden Haende eines duerren Greises scheinen sie neben ddie stuer-

mischen Werke von Giganten hingestellt zu haben. Aber diese Werke sind

nur Buereaus und ihre Erbauer dachten ,sie muesste sich bezahlt machen.

Dieser bedanke faerbt den ganzen Bau.E^ ist kolossal im Ausmass,ein Meister-

werk des Ingenieurs, aber nicht des Architekten. Innen ist die Ausstattung
billig. Buerozimmer mit gruengestri ebenen Weichholztueren.Hier war das
entgegengesetzte Prinzip wirksam als bei der Erbauung der Kirchen, Moscheen
und Palaeste. Diese haetten sich nie rentieren sollen.Die Moschee von äboeäbT»

Cordoba ist von aussen eine schmucklose Festung, aber innen ein Wunderwald
von tausend farbigen Marmorsaeulen. -Ruehrend und erschuetternd ist die in

Hochbauten eingezwaengte Trinitychurch ,in sich gesunken und eingeschrumpft
wie der Rest einer laengst verwehten Zeit. Aber in dieser Zeit lebten
die Ahnen unserer Seelen»

Die Originalitaet von New York besteht darin,

dass es die Weltstadt des XX, Jahrhunderts ist im Gegensatz z* den aelteren

Weltstaedten ,1enseits des Atlantiks. Sie zeigt in ihren Linien die nach
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privaten Gesichtspunkten der Rentabilitaet und Zweckmaessigkeit errichtete

Stadt.Aber der Erwerbssinn hat dem Geist eine Konzession machen mueesen:

die Bautenhoehe.In ihr aeussert sich Wille zur Macht. Sie ist nicht ein

Ergebnis von NuetzlichKeit^erwaegungen, sie ist ein W^rk der Seele, die
derart ihr bockiges Wesen verraet.Auf diesem grossen, von Ozeanen um-
spuelten,von Riesenstroemen durchzogenen Kontinent duerstet auch der

Mensch nach der Ueberdimension.Sie ist nicht das Werk des "Praktikersy
sondern die Verwirklichung einer Sehnsucht, Der Sehnsucht .nach Groesse,
Es ist seltsam und bezeichnena,das3 efl)n eminent praktisches Volk wie
die Amerikaner, ihre Buerohaeuserin Form von Obelisken una Pyramiden
baut, obwohl es sich echte Obeliske aus Zweckmaessigkeitsruecksichten
nicht gegoennt hat.

Die eiliropaei sehen Grossstaedte sind saemtlich Ge-
schoepfe des XIX. Jahrhunderts, Doch leben in ihnen untilgbar die "Ver-
steinerungen" aus frueherer Zeit. Diese Versteinerungen praegen ctftK

ÄkjLflt*: sehr oft den Charakter der Stadt. Diese Staedte atmen mit ihren
Platzen und strahlen aus ihren Kirchen. Sie haben Mittelpunkte. Sie
pulsieren und verebben, New York ist zu gross um e i n Herz zu haben.
Die Kirche beherrscht auch nirgends das Stadtbild. Sie ist nicht das
Grosse und Maechtige sondern eher das Kleine -und Zierliche und steht
zumeist wie ein Soldat in der Strassenreihe. Gross ist das Buerohaus,
Und New Yorks eigenartigsten und schoensten Bauten sind Ijicht ^i ©

f^ /^
aeltesten sondern gerade die juengsten.Auch s^nd es nie »iliükbauten,/^^^^
auch wenn sie prunkvoll auftreten, sie wollen Zweckbauten sein,Uti-
litaetswesen.

Es gibt in New York nicht weniger Museen und Kirchen
als in einer beliebigen europaeischen Stadt, eher mehr. Aber sie werden
von der ueberragenden Umgebung erdrueckt \ind koennen dem Stadtbild
ihren Stempel nicht verleihen. Sie scheinen in der Steinmasse als
etwas Zufaelliges und Nebensaechliches unterzugehen. Aber ueber diesen
Steinen lacht ein selbs^r im Winter meist blauer, italienischer Himmel.
Und die Luft der Stadt ist dank ihrem V/ind trotz des Gasolins reiner
als in jeder anderen Grossstadt. Sie ist auch im Ganzen unter Berueck-
sichtigunß; ihrer» Groesse trotz Hochbahn nicht eigentlich laermend ,

sie ist stiller als das kleine Rom und ihre Verkehrsdisziplin ist
ausgezeichnet.

Die alten kleinen Ein-und Zweif amilienhaeuser,den alt-
englischen Lebensstil haben aus Amerika der surrende Motor und das
Hochhaus vertrieben. Sie bedingen einander, denn vor dem Laerm des Motors
fluechtet der Mensch immer hoeher—bis er das Penthouse erreicht,
wenn er es erschwingen kann.

Es gibt wenige Orte ,wo Reichtum und grenzen«
lose Armut so eng miteinander verklammert sind wie in New York. Sie
laufen hier buchstaeblich parallel. Von der "Fuenften" Avenue bis zur
sirmseligen "Sechsten" sind nur wenige Schritte ,waehrend man aber auf
der "Puenften" an einem Nach mittag mehr Nerzpelze sieht als wo anders
im ganzen Jahr und Saphirsolitaere gross wie Taubeneier um den Spott-
preis von etwa siebentausend Dollsir angeboten werden--als Gelegenheits-
kauf , stauen sich in schaebigen Knaeueln die Aermsten der Armen
vor den Arbeitsvermittlungsbueros der "Sechsten".

Im Uebrigen erinnern gerade Fifth Avenue
und Madison Avenue am ehesten an europaeische Vorbilder, weniger die
erschreckendkahlen Riesenzinshaeuser der Park Avenue. Und der Luxus ,der
sidi in den Vorhallen, (den "lobbies") der eleganten Wohnhaeuser breit-
macht, Luxus an*DiÄ|r Schaft und Aufmachung, uebertrifft zwar den Luxus
der feudalen Privfl^alaeste,doch ist es nicht der Luxus einer Privat-
wohnung, sondern der eines Hotels. Die meisten Äiü^Mij sehen auch dann
wie Hotels aus , auch wenn sie es nicht sind. Es ist der Luxus von
Apartements ,die man stets wechselt. Es gibt auch wenige Staedte^ wo
so viele Leute staendig in Hotels wohnen wie in New York. Alsob sie



nur zufaellig,wenn auch fuers Leben ,hier abgestiegen waeren.Wohin
zieht es diese Menschen hin? Hotel und "slum" koennen freilich glei-
cherweise nie zur Heimat eines Menschen werdenManchmal schienen mir
diese Riesenzinshaeuser mit ihren unzaehligen Fenstern wie Columbarien
auf italienischen Priedhoefen,wo in jede Fensteroeffnung ein Sarg hi-
neingeschoben wird*

Schoen v/ird New York bei Nacht, maerchenhaft, wenn
man nicht die Mauern der Stadt mehr sieht, sondern die vielen, ihre
Konturen erfuell enden Li cht er »Da funkeln die aus duennen Zwischenwaenden
und lauter Glas bestehenden Hochbauten aus allen Fenstern, Blickt man
vom Central Park suedwaerts in einer klaren Nacht, so scheinen bestirnte
Teppiche vom Himmel zu haengen, juwelenbesetzte Dbeliske, glitzernde
Li cht Schreine. I^ der Daemmerung aber schimmern die grauen Steinbauten
roetlich in der untergehenden Sonne wie im Licht geloest ,ins kalte
Gestein schmiegt sich ein weicherer Ton.Herrlich gruent in solcher
St\inde in Saphiren der Himmel ueber dem Hudson und ueber dem Palisaden-
wald von New Jersey^Pischgeruch steigt vom Hudsonwasser auf xmd die
die traege weite Welle wiederspiegelt das himmlische Licht*

Zuv/eilen schien mir die Stadt in ihrer
Unbekuemmertheit wie das sagenhafte Babel eine Herausforderung der Gott-
heit. In Klima und Lage hat sie die herrlichsten Vorbedingungen fuer
Schoenheit,Bluete und Wachstum, Sie hat suedlichgluehende Himmel sblaeue,
ein herrliches Meer, kuehlperlendes Trinkwasser, einen majestaeti sehen
Strom, Sie koennte leicht wie Garten voll Blumen dar stehen, und dennoch
ragen aus einem haesslichen Steindschungel provisorischer wie fuer
Zufallsaufenthalt bestimmter Bauten Gruppen seltsamer Tuerme zum Er-
staunen der Welt,Wenn ein Dichter Inspirator einer Stadt sein koennte,
dann waere vielleicht Walt Whitman mit seinen ungestuemen Khytmen
der Vater von New York, Manchmal duenkt mir die Steinschrift dieser
Stadt gleichsam eine Umschrift Whitmanscher Zeilen, Er war auch einer
der jenigen, die jene sentimentale Fabel in die Welt gesetzt haben,
die Amerikaner seien ein" junges" Volk, gusamraongosetzt aus d^n ael-
testen Kulturvoelkern beweist es schon durch ihre zarten »koerperlich
ueberzuechteten und hypersensitiven Frauen eher das Gegenteil von sog.
"JTögend^Lu^'ch üebersiedlimg auf einen jungfraeulichen Kontinent ist
noch keiner "jung" geworden. New York ist nicht der Vorort der Juf?:end.
Es lebt in den freien ungebundenen Rhythmon einer maechtip:en aber
spaeten Zeit. So seltsam es auch klingen mag:die fruehe Stadt bewegte
sich wie ihr junges Volk in engerer gebundener harmonischer Melodie,
Sie besass wenige Gipfel und uebersehbare klare Linien, Sie verbreitete
sich in Vi/ellen von einem Herzen an die ^^aender.Sie war nicht zerrissen
und gezackt wie die Zuege de« Baroraeterbull etins .Sie hatte auch was
unserer Oroesse^drr moaernen Zeit ,uns selbst und auch dieser Welt-
stadt am meisten fehlt:Liebe.

New York ist gewiss eine beispielhafte
Stadt, Sie stellt don Geist dor Neuzeit besser 6ü.s jede andere dar-
den Geist eines durch nichts gehemmten Strebens ins Endlose, aber auch
in die Irre, denn wohnlich ist nur das L^nd dps Sich-bescheidens.
^'enn der durch flbmxAlttaRlMk dis bauenden aber auch ze^malmendeH Maschine
getriebene Vormarsch des kalten Steins so hoch und so weit vor sich ge-
gangen,bleibt klarer Weise nichts als Umkehr moeglich und vonnoeten.
Aber sie kann nldit der Ingenieur, sondern der stille Seher bewirken:
die Umkehr der Herzen unc die Rueckkehr der Saelen,
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Pet godina naseg „Biltena'*

}je: Redak<

.ole Rib4

tvanje il

loik:

Na sektoru jevrejske stampe i publicistike u Jugoslaviji od
Oslobodenja pa sve do 1950 godine, nije nista uradeno. Srazmerno

jaka delatnost na tome polju pre rata bila je po Oslobodenju pot-

puno zamrla usied, uglavnoni, visc objektivnih razloga. Pre svega,

trebalo je u prvim godinama j^osle rata izvrsiti mnogo hitnije i

vaznije zadatke, narocito u obnovi jako postradale jevrejske zajed-

nice i u pomoci socijalno ugrozenim. Kasnije, posto su se opstine

ucvrstile i razvile raznoliku aktivnost na mnogim poljima, posto su

uglavnom bila zavrsena najveca grupna iseljenja u Izrael, sto je

umnogome bilo apsorbovalo snage Saveza, pristupilo se ozbiljnom

razmatranju pitanja izdavanja jednog opsteg jevrejskog glasila u
Jugoslaviji. Bilo je raznih ideja i misljenja, pomisljalo se na mesecni

casopis ili na nedeljni list, ali se nailazilo na teskoce, pretezno orga-

nizacione prirode, kocio je i nedostatak dovoljnog broja saradnika

koji bi obezbedivali potrebni materijal i nivo jednom periodicnom

listu ili ^asopisu. A4edutim, potreba, iako smanjene, jevrejske zajed-

nice zahtevala je da se to pitanje sto pre resi, pokazalo se neophod-

nim da jedan periodi^ni list ili bilten obavestava clanove opstina

o tekucim dogadajima iz rada Saveza i jevrejske zajednice Jugosla-

vije uopste, o zivotu i radu Jevreja u inostranstvu i u Izraelu a u

isto vreme da posluzi kao spona izmedu Saveza i jevrejskih opstina

i Udruzenja jugoslovenskih Jevreja u Izraelu i SAD.

Posto je preovladalo glediste da je za pocetak bolje izdavati

samo bilten, prvenstveno informativne prirode, dakle bez vecih

pretenzija, i to u manjem broju primeraka, litografisanjem, pod
uslovom da se obezbedi redovno izlazenje, Izvrsni odbor Saveza pri-

stupio je izdavanju takvog biltena.

Prvi broj izasao je juna 1950 godine u 100 primeraka pod ured-

nistvom d-r Jakova Kalderona, lekara, sada u Jerusalimu. Otada
pa kroz pet godina, »Bilten« je redovno izlazio jednom mesecno ili

u dva meseca, a u izuzetnim slucajevima i za vise meseci. Posle ise-

ljenja D-r Jakova Kalderona u Izrael, na mesto odgovornog ured-

nika dosao je knjizevnik d-r Xak Konfino. Iako prvenstveno infor-

mativnog karaktera, »Bilten« je povremeno aonosio i aktuelnc

1



clanke sa jevrejskoni tematikom ili clanke povodom vaznijih

dogadaja u Jugoslaviji.

Postepeno, on se sve vise afirmirao kako u Jugoslaviji, tako i

u inostranstvu. Sa mnogih strana, cesto iz najudaljenijih krajeva

sveta, stizala su pisma Savezu od pojedinaca ili jevrejskih organi-

zacija i ustanova da im se salje »Eilten«.

Usled porasta interesa, a da bi vesti iz »Biltena« mogle najbolje

i brzo i efikasno da koriste pojedinci i redakcije jevrejskih casopisa

i listova u inostranstvu, »Eilten« je pocev od 1953 godine davao
uz svaki broj i kratak rezime na j vaznijih vesti na engleskom jeziku.

Poslednjih godina, narocito 1953 i 1954 godine »Eilten« se

sasvim afirmirao kao glasilo nase zajednice. On je, uglavnom, do-
nosio vesti iz zivota i rada Saveza i jevrejskih opstina u Jugoslaviji,

vesti o odnosima Jugoslavija—Izrael, o Jevrejima u svetu, vesti iz

Izraela, kulturne beleske, a povremeno i interesantnije vesti iz Svet-

skog jevrejskog kongresa i Üdruzenja jugoslovenskih Jevreja u Izra-

elu i SAD.

Napretku »Eiltena« zadnjih godina umnogome je doprinela i

prosirena saradnja, narocito od strane pojedinaca iz nekih nasih op-
stina i iz Izraela.

Prosle godine »Eilten« je izlazio u preko 500 primerakä koji su

slati opstinama u Jugoslaviji, Udruzenju jugoslovenskih Jevreja u
Izraelu, Udruzenju jugoslovenskih Jevreja u SAD, pojedinim istak-

nutim jevrejskim javnim radnicima u inostranstvu, redakcijama je-

vrejskih casopisa i listova, jevrejskim kulturnim i drugim organiza-

cijama i udruzenjima, bibliotekama, nau^nim ustanovama, informa-
cionim centrima, nekim poslanstvima i ambasadama i dr.

Sve veca potraznja »Eiltena« kako u zemlji tako i u inostran-

stvu i zelja da se zadovolje svi oni koji se za njega interesuju, a u
nemogucnosti da se litografisanjem dobije dovoljan broj primerakä,
»Eilten« je sa ovim brojem poceo da se stampa u dovoljnom broju
primerakä da bi zadovoljio sve potrebe.

Prelaskom na stampanje ne namerava se da se odmah bitno
menja njegov dosadasnji nivo i karakter. Medjutim, nastojace se da
se njegov kvalitet postepeno uzdigne i da se otklone neke njegove
dosadasnje slabosti. Ocekuje se da ce ubuduce saradnja pojedinaca
iz opstina i iz inostranstva biti veca nego dosada da bi se pored(
povecanja tiraza poboljsao i sam sadrzaj i kvalitet, kako bi »Eilten«

sto bolje ispunio svoj zadatak i zauzeo odgovarajuce mesto u je-

vrejskoj stampi u svetu kao glasilo jedne male, all vitalne jevrejske

zajednice.

A, L.

Isak Samokovlija

U subotu, 15 januara ove godine, umro je u svojoj 66 godini
Isak Samokovlija, pesnik i knjizevnik, jedan od najeminentnijih iz

plejade znamenitih Ijudi nase jevrejske zajednice.

Eio je nasa velika uteha taj ned^stizni slikar naseg malog coveka
i naseg autohtonog miljea. Eio je na svoj nacin zivi spomenik nase
predratne proslosti, a njegova dusa — zivo ogledalo koje nam je

uvek iznova evociralo likove iz onih za uvek ugaslih jevrejskih

ognjista. Kao da su i dalje u njemu ziveli svi ti nasi nezaboravni
pokojnici koje je fasizam za navek zatro. Zato nam je bio tako mio
i drag. Voleli smo u njemu Isaka Samokovliju, ali svaki od nas jos

i svoga Avrama, Isaka i Jakova. Eio je nas, ucesnik svih nasih rado-
sti i zalosti, svih nasih strepnji i ocajanja, nas letopisac i nas Filip

Visnjic, na svoj nacin nasa nada i uteha nasa, zraceci osmejkom
koji ga je krasio i toplinom pogleda, iz koga se uvek iskazivala ne-
izreciva iskrenost, i smelost, i cednost, i humanost. Znao nam je

citati iz srca i iz dna duse i govoriti jezikom od koga je treperila

dusa. Eio je covek, i bio je Jevrejin, i bio Dzidjo, i bio onaj nodeni
umetnik, koji je svojim perom podigao najvelelepniji spomenik svim
tim Sarucama i Samuelima, Jahielima i Euenama, vecni i nerazorivi.

Spomenik iz dana kada su jos ziveli kao Ijudi i bili smatrani za Ijude,

ali i iz onih kada su gledali smrti u oci, u bespomocnom ocajanju,

zaprepasceni i izbezumljeni od uzasa. Od uzasa i bolnog saznanja
i teske more zbog pobede zla nad dobrim i sto se sve zablude i sve
nepravde sa svakim novim pokolenjem uvek ponova radaju i vecito

se bije bitka i vecito se dozivljuju krize i pobede Sile nad Pravom.
To uzasno vreme, tu moru vekova Isak Samokovlija preziveo je u
celjustima zveri i u vecito j strepnji da ce ga postici sudbina njego-
vih saplemenika. Eio je svedok velikih i uzasnih poraza i pokleknuca
i nec^uvenog srozavanja Ijudskog uma, koji se pastio da Ijagu i sra-

motu odene u ruho vrline, da glorifikuje podlost i obescasti istinu

i sve Ijudske svetinje.

Na srecu jugoslovenske literature i nasu, on je to vreme pre-
ziveo i tako nastavio svoje veliko delo, da kao svedok, ali i neumitni
sudija, kaze svoju rec o ovim najsramotnijim i najzalosnijim strani-



cama Ijudske istorije. I on je kazao svoju re6, i ta reo bila je re6

velikog umetnika, coveka, Jugoslovena i Jevrejina, bila je Samo-
kovlijina rec, rec pesnika koji )e ostao bez svoga sveta, re6 topla,

bolna, covecna, dostojanstvena.

O Samokovliji coveku i Samokovliji piscu savremena jugoslo*-

venska kritika dala je zasluzenu ocenu postavivsi ga medu korifije.

Dva proleca su na medama dela Isaka Samokovlije, bas kao sto kaze
naziv njegove prve knjige ^>Od proljeca do proljeca«, od njegovog
licnog proleca — tamo negde tridesetih godina ovoga veka — do
ovog proleca nasih naroda, u Jugoslaviji i tamo, u Izraelu. Izmedu
ta dva proleca je ona stravicna zima i mrak fasizma. Nas veliki

knjizevnik doziveo je da vidi dva ovaplocenja pobede nad fasizmom:
ovu u Jugoslaviji i onu u Izraelu i tako je doziveo najvecu satisfak-

ciju i kao covek i kao Jevrejin i kao Jugosloven.

Belezeci smrt coveka, pisca, druga i prijatelja Isaka Samokov-
lije, mi se klanjamo njegovoj uspomeni, duboko prozeti postova-

njem i zahvalnoscu za njegovo veliko delo.

Slava Isaku Samokovliji!

Pok. Isak Samokovlija je sahranjen o drzavnom trosku na dan
17 januara o. g. Posmrtni ostaci bili su izlozeni u Klubu Udruzenja
knjizevnika Bosne i Hercegovine. Odrzani su govori i polozeno je

vrlo mnogo venaca od rukovodilaca, udruzejna i pojedinaca, izmedu
ostalih i od Saveza jevrejskih opstina.

Pogrebu je od strane Saveza jevrejskih opstina Jugoslavije pri-

sustvovao clan Izvrsnog odbora d-r Zak Konfino.

, Nemirne veceri u ,,Mea Searim**

IZMEDU SLOBODE SAVESTI I VERSKOG TERORA

(Pismo iz Jerusalima)

Vec vise od mesec dana traje »mali rat« u gradskoj äetvrti koja
nosi naziv »Alea Searim« — »Sto kapija« — u kojoj zive najpobo-
zniji Jevreji Jerusalima, kao u posebnoj republici. Na granici svog
kvarta stajali su, redovno, svake subfote, mladi ucenici jesiva i svaki

auto koji je prolazio glavnom cestom, osipali kamenicama. Nisu ci-

nili nikak^^u razliku izmedu vozila i vozila; podjednako su gadali

auto UNO-a ili voj nicke dzipove, privatna kola ili teretnjak. Voj-
nici su se morali uzdrzavati da ne reagiraju vojnicki. Policija je ce-

sto morala da intervenise i da hapsi. Hapsenja ne pomazu. To su
fanatici, koji se ne brinu ni za sta oko sebe. Pripadnici najekstrem-
nije verske grupe, »Neture karta« (»Cuvari grada«), zive u svom
krugu ideja, dateko od stvarnosti Izraela, njegovih zakona i njego-
vih institucija.

Ali nisu vise subote koje zadaju toliko brige policiji i koje unose
pometnju u javnost Svetoga grada. »Neture karta« uzeli su sada na
zub klub »radnih majki«, histradrutske ustanove, u kojoj se zabav-
Ijaju deca izmedu osam i cetrnaest godina. Ona se nalazi bas u ne-
prikosnovenom njihovom carstvu, u »Mea Searim«, preko puta jed-

nog od mnogobrojnih njihovih hramova. Ono sto oni ne mogu da
gledaju, Jesu zajednicke igte mladica i devojaka sto se protivi nji-

hovom strogom verskom ucenju. U znak protesta skupljaju se svake
veäeri, kad padne prvi mrak, stotine mladih ucenika, u njihovoj ka-
rakteristicnoj nosnji, s crnim dugackim kaputima i okruglim sesi-

rima, sa zulufima, nemirni ratoborni, pod vodstvom svojih rabina
i ucitelja i demonstriraju najbucnije, gadaju kamenicama zgradu u
kojoj se zabavljaju radnicka deca, vicu u horu pogrdna imena, pe-
vaju pobozne pesme kao u transu i pokusavaju da upadnu u taj Dom.
Onda redovno nastaju neredi i policija ima pune mke posla. Svako
ve6e se vodi »mali rat«, »kulturni rat«, kako ga ovde zovu i redovni
epilog se izrazava u poHciskim dzipovima, koje nose uhapsenike i

kolima prve pomoci, koja nose ranjenike, policajce i demonstrantc.



u bolnicu. Onda sc svt smiruje do sutra uvece, u isto doba, kad
padne prvi mrak i kad fanati^ni ucenici jesiva izlaze iz svojih ucio-

nica, razdrazeni i besni, da podu u boj za cuvanje verskih svetinja.

»Cuvari grada« — pripadnici krajnje verske sekte »Neture karta«,

ne pretstavljaju brojno veliku snagu. Nije to posebna organizacija,

nego grupa religioznih fanatika, koji nece ni za sta da cuju izvan

svojih jesiva, svojih ucenja, svojih hramova. »Neture karta« bojko-

tuju drzavu Izrael, koju nikad do danas nisu priznali, jer je dosla

kao delo mrskog cionizma, a ne kao poklon Gospodnji. U demon-
stracijama u »Mea Searim« cuju se i uzvici »dole drzava«, ili »tra-

zimo internacionalizaciju Jerusalima«, i ti uzvici bas u trenutku kad
SU sve arapske drzave unisono trazile internacionalizaciju Svetog
grada u Ujedinjenim Nacijama, ostavljao je ovde tezak utisak. Njima
nije stalo do drzave, jer je drzava za njih bozanska ustanova. »Sul-

han aruh« je alfa i omega celog bivanja i nista se ne sme da izmeni
ni u jelu, nosnji, jeziku ili obicajima. Cionisti su otpadnici i bogo-
hulnici. Listovi osvezavaju istoriske uspomene, kad su clanovi te

ekstremne sekte davali izjave pred medunarodnim komisijama pro-

tivu osnivanja jevrejske drzave, »cionisticke drzave«; kad su za sehe

trazili samostalnost izvan Jisuva; kad su isticali bele zastave u borbi

za Jerusalim i kada su vodili pregovore sa pok. kraljem Abdaloni
Oni su ostali pri toni da ne priznaju Sudove i Zakone drzavne, ne
odgovaraju na pitanja islednika, idu u zatvor i izlaze jos agresivniji,

dok ih ponova ne uhapse. Njihov voda, rabin Amram Blau, koji vodi

sve demonstracije, kaznjavan je vec nebrojeno puta i u ovom mo-
mentu se nalazi na izdrzavanju kazne tromesecnog zatvora.

Po broju, dakle, »Neture karta« ne bi pretstavljali veliku snagu,

da nema drugih snaga koje su iza njih. Snazna ortodoksna agudi-

sticka grupacija, koja pretstavlja ovde samo deo mocne Agude u

svetu, uvek brani »Neture karta«, kad je u pitanju sukob s polici-

jom. Cak i napredni radnicki iVlizrahi branio je ove fanatike, kad
SU se umesali u sukob »udarne« grupe slobodoumnih mladica, koji

SU »pomagali policiji«. Bilo je listova koji su najostrije napali me-
sanje te slobodoumne omladine u ove sukobe i trazili su da policija

ukloni te svoje »pomocnike«, koji su uneli u borbu novu ostrinu

i doprineli da je broj ranjenih bio veci. Bila je borba plakatima, u
kojinia se zauziinao stav. Napredni krugovi su ukazivali na sve opa-
snosti tog verskog terora i na teske posledice do kojih taj teror

moze dovesti. Trazili su da se uäini kraj tom besu ekstremista, koji

se vracaju u Srednji vek i docaravaju mracno doba verskih nasilja.

Liga protivu verskih nasilja u Jerusaliniu izdala je proglas, u kome
im porucuje: »Cuvajte svoje svetinje, sabat i kasrut, molite se po
svojoj volji, ali nas neniojte uznemiravati, ako mi zivimo po svome
nacinu!« Jedan ugledni novinar, inace liberalni rabin, trazi protivu
netolerancije isti postupak: netoleranciju protivu mracnjaka. Neki
predlazu resenje: ukloniti taj klub mladica i devojaka iz njihovog

kraja. Drugi smatraju u tome povladivanje teroru i slabost drzavnih

vlasti. Vlada opipava situaciju i nerado zalazi na ovaj klizav teren

uoci novih izbora, kad se zna snaga i moc verskih krugova u Ame-
rici i Engleskoj, te njihov uticaj na ovdasnje vernike. Policija svako-

dnevno dezura i dovodi cesto pojacanja. Policiski oficiri pokusavaju

savetom i mirom. Onomad je komandant jerusalimske policije nai-

sao bas na veliko slavlje bar-micve u hramu preko puta ovog kluba.

Pozvali su ga i ispio je »lehajim« slavljenicima. Nista nije smetalo

da je sutradan nastavljena bitka istom zestinom. Ove subote trebalo

je hiljadama vemika da se pokrije trg usred grada i da se na ulici

odrzi sluzba subotnja, te da na taj nacin sprece saobracaj. Vernici

su naisli na velike policiske kontingente. Publika se zabavlja iako

nije nista lakse nego otici razbijene glave sa poprista. »]\lea Searim«

se nalazi u mracno j senci Srednjeg veka. To je put izmedu slobode

savesti i verskog terora.

/.
David A. Alkalaj



Dosadanji rezultat akcije za prikupljivanje

sredstava za ,,Sumu muceni

Upisano oko 4-S.OOO stabala - oko 13,500.000 dinara

Ovakav sjajan uspeh akcije rezultat je pre svega dva vazna fak-
tora: zalaganja pojedinaca po opstinama i dobra organizacija i od-
ziv Jevreja Jugoslavije i narocito sire jugoslovenske javnosti. Veoma
je dugacka lista onih pojedinaca, narodnih odbora, preduzeca, orga-
nizacija i udruzenja koji su svojim prilozima doprineli ovom uspehu.
Veliki je i broj opstina i njihovih clanova koji su se dobrovoljno
svesrdno zalozili u sprovodenju same akcije.

Sada se ceo materijal sreduje u Savezu. Popunjavaju se diplome
i rade spiskovi prilagaca i zrtava na cija su imena upisana stabla.

Opstine treba do 15 februara o. g. da posalju sve ubrane prihode i

konacne obracune, tako da ce se posle pristupiti definitivnoj obradi
celog materijala, koji ce se naknadno objaviti sa nekim interesantnini

pojedinostima.

Savez je na ime akcije dosada primio oko 13,500.000 dinara a
iz pojedinih opstina avizirane su jos izvesne sume, tako da ce ko-
nacni rezultat biti nesto preko 13,500.000 dinara, tj. preko 45.000
stabala.

Na prvom mestu, po apsolutnom iznosu nalazi se Opstina u
Zagrebu sa 3,700.000 dinara, zatim Beograd sa 2,107.000. Sarajevo
sa 2,048.000, Bjeloyar sa 560.000, Savez sa 450.000, Split sa 436.000
itd. Pored manjih i malih opstina koje smo dosada istakli po uspehu
(Mostar, Sibenik, Vukovar, Zrenjanin, Dubrovnik, Kikinda, Tuzla i

mnoge druge) treba posebno istaci uspeh Opstine u Krizevcima,
koja ima samo 7 Clanova, a prikupila je preko 266.000 dinara.

Krajem prosle godine mesto gde se sadi »^uma muöenika«, kod
Jerusalima, posetio je jugoslovenski poslanik u Izraelu Jovan Vuk-
manovic sa suprugoni i sekretarom Poslanstva Sozunjicem.

U izraelskom listu »Jedioth Hadashot« od 10 decembra pr. g.
doneta je notica o akciji u Jugoslaviji u kojoj se navode neki ^rad-
ski narodni odbori, preduzeca, organizacije, udruzenja i pojedinci
koji su dali prilode za »^u?nu miidcmka^<.

IZ SAVEZA
IZ MUZEJSKO-ISTORISKOG SEKTORA

Muzejsko-istorisko odelenje Saveza primilo je u poslednje vreme
vise interesantnog materijala za svoju zbirku, i to:

Jevrejska opstina u Splitu poslala je jedan sapun izraden od le-

seva pobijenih Jevreja i jednu znacku »]ude<<. Ove stvari predala je

Opstini u Splitu za Muzej Saveza Margita Paskus, supruga D-r Ele-
mira Paskusa, lekara, koji su za vreme okupacije bili u logoru Felds-
berg (Nieder-Donau) i tamo na imanju kneza Lichtensteina obav-
Ijali zemljoradnicke poslove, za koje su vreme nosili oznaku »Jude«
i primall za sopstvenu upotrebu ovakav sapun.

Jevrejska opstina u Subotici poslala je jedno originalno resenje
madarskih okupatorskih vlasti koje je doneto na osnovu jednog za-
kona od 1942 godine, po kome su svi Jevreji bili duzni da svoje
nepokretno imanje zajedno sa celokupnim inventarom predaju Za-
vodu za kreditiranje zemaljskih poseda. U resenju se citiraju posedi
koji se imaju da predaju pomenutom Zavodu.

Jevrejska opstina u Skoplju poslala je jednu »Mizuza« koja se

nalazila u biv. sinagozi u Skoplju.

Savez je otkupio jednu umetnicku sliku (ulje), staru preko sto
godina koja pretstavlja bibliskog Josifa. Kompozicija se sastoji od
13 likova. Ovo ulje je rad nepoznatog vojvodanskog slikara, vero-
vatno jednog od brace Jaksica. Takode je otkupljeno i jedno manje
platno — portre starog Jevrejina.

Matilda-Mara Alkalaj, iz Beograda, predala je jednu veliku fo-

tografiju Srpsko-jevrejskog pevackog drustva iz 1925 godine.
Henrieta Karaoglanovic, saradnica u muzejsko-istoriskom ode-

lenju Saveza, pocela je sa obradom materijala o ucescu Jevreja u
NOB, te je dostavila interesantan materijal o politickoj situaciji na
teritoriji Vojvodine za vreme okupacije i o ucescu Jevreja u po-
kretu Otpora.

PERSPEKTIVE NASE SARADNJE S »JAD VASEMOiM«
Kao sto je »Bilten« vec ranije javio, posebnim zakonom Kneseta,

osnovana je prosle godine u Jerusalimu velika organizacija »Jad va-
sem« s ciljem da prikupi podatke, naucno obradi i sacuva uspomenu



na zrtve i borbii Jevre ja celog sveta u godinania fasizma i Drugog
svetskog rata. Ali ccmo u jednom od narednih brojeva opsirnije pi-

sati o ciljevima, strukturi i metodama rada ove znacajne ustanove.
Danas vec mozemo zabeleziti da postoje povoljne perspektive

za saradnju nase zajednice sa »Jad vasemom«, koji se obratio Savezu
s predlogom da se nadu najefikasnije forme i metode te saradnje.
Izvrsni odbor Saveza izrazio je svoje veliko interesovanje i simpa-
tije za aktivnost »Jad vasema« i obecao da ce u okviru mogucnosti
kako Saveza, tako i opstina i pojedinaca, nastojati da se sto vise ucini

na prikupljanju podataka koji se odnose na jevrejsko stradanje i otpor.

Istorisko-muzejsko odelenje izdvojice iz svoje vec sada dosta
bogate arhive mikrofilmske kopije dokumenata i slika koje intere-

suju »Jad vasem«, a obratice se u tom smislu i opstinama i pojedin-
cima. Izmedu ostalog, saradnici tog odelenja rade na bibliografskoj

obradi ustaske stampe, ukoliko se odnosila na pitanja Jevreja. I dra-

goceni materijali o ucescu u NOB, koji se sada prikupljaju vecim
intenzitetom, bice stavljeni na raspolozenje Jad Vasemu. Zanimljivo
je zabeleziti i pojavu novog casopisa, koji izdaje ova ustanova, a koji

u svom trecem broju, izmedu ostalog, donosi bibliografsku noticu
o nasem »Jevrejskom almanahu« kao i reprodukciju jednog pisma
nemackog Ministarstva spoljnih poslova od 30 aprila 1943 o sudbini
imovme Jevreja u neokupiranim zemljama. Pismo je upravljeno ne-

mackim poslanstvima u Zagrebu, Budimpesti, Bukurestu, Bratislavi

i Sofiji.

ZNACAJNA AKCIJA ZA PRIKUPLJANJE ISTORISKE
GRADE MEDU JUGOSLOA^ENSKIM JEVREJIMA

U IZRAELU

Kako smo vec javili u proslom broju »Biltena«, na inicijativu

Saveza jevrejskih opstina Jugoslavije, posredovanjem i uspesnim za-

laganjem saradnice istorisko-muzejskoe^ odelenja Saveza, drugarice
Luci Mevorah-Petrovic, uz punu podrsku i svesrdnu pomoc odgo-
vornih drugova Hitahdut olej Jugoslavija — nedavno je uäinjen
krupan korak u pravcu organizovanog rada na sabiranju pismenih
i usmenih podataKa iz istorije Jevreja u jugoslovenskim zemljama,
kao i raznih predmeta i relikvija iz ove oblasti.

Posle niza sastanaka koje su clanovi Zemaljskog odbora Hitah-
duta i drugarica Mevorah odrzali u raznim mestima Izraela i posle

clanka Cvi Rotema u »Biltenu« Hitahduta o problemima i zadacima
tzv. prelazne generacije, medu koje ide i rad na sacuvanju i obradi
spomenika nase proslosti, celo pitanje izneseno je i na sednicu Ze-
maljskog odbora Hitahduta 29 januara o. g. Reseno je da se kon-
stituise specijalni, stalni Autonomni odbor koji ce rukovoditi radom
na prikupljanju istoriske grade medu nasim zemljacima u Izraelu,

K)

a u taj odbor zasada su izabrani David Alkalaj, Jakir Evento (Drago
Steiner), Cvi Rotem i Aleksa Arnon.

O planu rada ovog odbora, koji obecava da ce aktivnost biti

plodna, nas »Bilten« ce joc opstirnije pisati. Zasada bi hteli da iz-

razimo nase veliko zadovoljstvo sto je razumevanje za ogromni zna-
caj naseg istoriografskog rada kod nasih prijatelja u Izraelu naslo
izraza u pokretanju opste akcije i osnivanju specijalnog odbora.
Moze se ocekivati da ce ovi napori dati lepe rezultate, jer je vec i

sama drugarica Mevorah u toku svog kraceg boravka u Izraelu
uspela da prikupi dosta podataka, kao i retke primerke nosnji, pred-
mcte religioznog znacaja itd.

Izvrsni odbor Saveza resio je da da punu podrsku radu Auto-
nomnog odbora Hitahduta i da nade najbolje mogucnosti za sa-
radnju na ovom poslu, koji podjednako interesuje nase zajednice
kako u Jugoslaviji tako i u Izraelu.

» '

Ostale vesti iz Saveza

U prvoj polovini februara o. g. D-r Albert Vajs, pretsednik i

D-r Lavoslav Kadelburg, potpretsednik Saveza, otputovali su u Pa-
riz da sa direktorima JOINT-a za Evropu pregovaraju o ovogodi-
snjoj pomoci JOINT-a Domu staraca u Zagrebu i jevrejskoj zajed-
nici Jugoslavije.

Posle razgovora u Parizu, D-r Albert Vajs putuje sluzbenim
drzavnim poslom u SAD, te ce iskoristiti ovu priliku da poseti i

Udruzenje jugoslovenskih Jevreja u SAD i druge jevrejske organi-
zacije sa kojima Savez odrzava veze.

Poyodom 60-godisnjice zivota D-r Pavla Neubergera, iz Nju-
jorka, jednog od osnivaca i pocasnog pretsednika Udruzenja jugo-
slovenskih Jevreja u SAD, Glavni odbor na sednici od 18 decembra
pr. g. doneo je odluku da se za upis D-r Pavla Neubergera u Zlatnu
knjigu Jevrejskog Narodnog Fonda votira iznos od 10.000 dinara.
Ujedno su clanovi Glavnog i Nadzornog odbora i sluzbenici Saveza
poslali slavljeniku i clanovima Udruzenja i srdacnu cestitku.

D-r Pavle Neuberger u svom pismu Savezu toplo se zahvalio
za doprinos Saveza za njegov upis u Zlatnu knjigu i na upucenu
cestitku, isticuci ujedno dosadasnju prisnu saradnju izmedu Saveza
i Udruzenja i zelju da se ona za mnogo godina nastavi na dobrobit
obeju zajednica.

Pre izvesnog vremena Savez je primio kao poklon od Izrael-
skog poslanstva u Jugoslaviji vise knjiga sa jevrejskom tematikom
za potrcbe biblioteka Saveza i jevrejskih opstina.
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Savez je jedan broj knjiga poslao vecim opstinama za njihove

biblioteke.

Obzirom na uspeh koji je imao »Almanah 1954 god.« kako u

zemlji tako i u inostranstvu, Izvrsni odbor je odlucio da izda Al-

manah i u 1955 god. U tu svrhu, redakciski odbor (D-r Zak Kon-
fino, D-r Zdenko Levntal i Aleksandar Levi) pristupio je prvim
pripremnim poslovima, te ce se ovih dana obratiti svim ranijim sa-

radnicima »Almanaha«, kao i nekim novim i zamoliti ih za priloge.

Novi »Almanah« ce, po zamisli urednistva doneti niz clanaka

iz starije i nedavne istorije Jevreja u Jugoslaviji, imace literarni i

publicisticki deo, donece clanke o zivotu i radu Jevreja iz Jugosla-

vije u Izraelu, kao i o Izraelu uopste. Posebno mesto imace deseto-

godisnjica obnavljanja jevrejskih opstina i Saveza opstina u Jugo-
slaviji.

Predvida se da se rukopisi prikupe do konca juna o. g. da bi

»Almanah« izisao pocetkom jeseni.

Redakcija »Almanaha« i ovim putem poziva na saradnju sve

svoje dosadasnje i nove saradnike.

Smatrajuci zajednicko letovanje jevrejske omladine korisnim za

njeno blize medusobno upoznavanje i kulturno uzdizanje, Izvrsni

odbor Saveza namerava da i ove godine organizuje takvo letovanje,

ali obzirom na iskustvo iz prosle godine ovoga puta za celu omla-

dinu kolektivno a ne po opstinama, Letovanje bi se organizovalo

po grupama, prema uzrastu dece i omladine.

Da bi se ovo blagovremeno sprovelo, pristupilo se pripremama
pa SU sve opstine upoznate i zamoljene za misljenje i sugestije u

pogledu mcsta, nacina i drugih tehnickih pitanja letovanja.

23 januara o. g. boravio je u Zagrebu D-r Lavoslav Kadelburg,

potpretsednik Saveza, koji je raspravio neka pitanja iz rada Doma
staraca i razgovarao sa clanovima uprave Jevrejske opstine o nekim
aktuelnim problemima, narocito u vezi sa podizanjem nove zgrade

za Dom staraca.

Robert Fiser iz Novog Sada, koji je dobio stipendiju za studije

na Rabinskom proseminaru u Londonu, otputovao je pre izvesnog

vremena u London.

Mirjama Stajner, koja je dobila stipendiju Jewish Claims Con-
ference radi spremanja za vaspitacicu u jevrejskim zabavistima, ja-

vila se Savezu iz Jerusalima. Ona sada u jednom Ulpanu intenzivno

uci hebrejski jezik.
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IZ OPSTINA

BEOGRAD
Otvaranje kluba

Sredinom januara o. g. predatc su klupske prostorije c^lanovima

beogradske jevrejske zajednice. Ü kratkom pozdravnom govoru
upucenom lepom broju gradarfa koji su se tom prilikom okupili

pretsednik Opstine, drug Bencion Levi, istakao je ielju rukovodstva

Opstine da klub postane novi faktor u ozivljavanju jevrejskog zivota

i u ostvarenju blizeg kontakta medu Jevrejima u Beogradu.

Klupske prostorije su dosta pogodne. Clanovima i posetiocima

stoji na raspolozenju jevrejska stampa, drustvene igre, radio, gramo-
fon i bife. Subotom uve^e daju se filmske pretstave.

Omladinski klub

Beogradska jevrejska omiadina, okupljena u svom klubu, razvija

svoju aktivnost na raznim sektorima.

Kao sto je vec ranije javljeno, omladinci su podeljeni u gnipe
prema uzrastu, te uz studente i srednjoskolce, sada se okupljaju i

deca iz osnovne skole.

Rad sa decom od 7 do 12 godina

Deca se sastaju jedanput nedeljno. Svake druge nedelje daju se

decji filmovi. Sem toga, pripremaju im se price iz blize i daljnje

jevrejske proslosti. Za njihovu zabavu sluze razne didakti^ke i dru-
stvene igre. U planu je osnivanje decjeg hora i folklorne grupe,

a na prolece organizovace se izleti uz gajenje raznih grana sporta.

Rad sa otnladinskoni griipom od 12 do 16 godina

ü cilju razvijanja interesa za jevrejska znanja sprovodi se tak-

micenje sa parolom »ko zna vise« o raznim temama, kao na pr.: o
broju i radu jevrejskih pisaca u nasoj zemlji, o licnostima iz drevne
jevrejske istorije, o geografiji Izraela i sl. Interes omladine i trazenje

podataka u vezi sa postavljenim pitanjima dokazuje da ovakav oblik

rada moze dati dobre rezultate.
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Studentska gnipa

Sem sastanaka zabavnog i drustvenog karaktera, ova grupa odr-
zava povremeno literarne i muzicke casove. U ovom krugu se oseca

nedostatak predavaca koji bi mogli izlagati teme iz jevrejskog zivota

ili kulture, te pokretati diskusije i davati potstreka za rad u toj oblasti.

Izvestan broj studenata pomaze u radu sa srednjoskolcima i de-

com, te je pokrenuta i akcija za pomoc slabijim dacima u skoli.

'T

2.671$ka sekcija

Redovni radni sastanci sekcije imaju uvek obilan program. Pi-

tanja zabavista, omladine, priredaba, te socijalni slucajevi i poseta

bolesnika daju mogucnost za siroke diskusije i aktivnost. Sekcija ta-

kode radi na uspostavljanju sto boljeg kontakta sa slicnim sekcijama
u zemlji i, u skladu sa preporukom Glavnog odbora, zeli da pomogne
okupljanje jevrejskih zena svuda gde za to postoje uslovi.

U okviru kulturne delatnosti i nadalje se prireduju cajanke sa

predavanjima. Tako je nedavno D-r Lavoslav Kadelburg, potpret-

sednik Saveza, na veoma ziv i neposredan nacin govorio o postanku,

organizaciji i zivotu nase najvece socijalne ustanove, Doma staraca

u Zagrebu. — Na poslednjoj cajanci je nas mladi vajar Nandor Glied,

koji se skoro vratio iz Izraela, izneo svoje utiske sa narocitim osvr-

tom na umetnicki zivot u Izraelu. Posle toga je otsvirano nekoliko
izraelskih narodnih pesama sa ploca. Cajanka je bila lepo posecena
i clanice su sa velikim zadovoljstvom prvi put pozdravile u svojoj

sredini gospodu Levavi, suprugu nedavno akreditovanog Poslanika

drzave Izrael, kao i gospodu Loker, suprugu prvog sekretara Po-
slanstva.

Rad Jevrejskog hora

U poslednje vreme Jevrejski hör radi veoma intenzivno. Probe
se odrzavaju 3—4 puta nedeljno. Spremaju se kompozicije jugoslo-

venskih, izraelskih i jevrejskih kompozitora jidis pesama, kao i na-

rodne pesme jugoslovenskih naroda.

Kako smo obavesteni, hör ce ucestvovati sa nekoliko ta^aka na
drugarskoj veceri koju prireduje Opstina 12 februara o. g. U cilju

jacanja kulturnih veza, hör namerava da gostuje u prolece o. g. u
Becu i priredi konzert za clanove Jevrejske opstine, pa je radi ovoga
vec stupio u kontakt sa Opstinom u Becu.

Hör vrsi i ozbiljne pripreme za ucesce na Svetskom festivalu

jevrejskih horova u Izraelu avgusta o. g., pa je vec preko Saveza
poslat priredivacu i detaljni program. Savez je tom pnlikom potvr-
dio Hazamiru da je u nacelu prihvatio poziv za ucesce jednog je-

vrejskog hora iz Jugoslavije, na Festivalu.

Jevrejski hör u Beogradu stupio je u poslednje vreme u kon-
takt sa jevrejskim horovima u Zagrebu i Sarajevu i poslao im ceo
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program koji sprema za Festival da bi i ovi horovi spremili isti pro-
gram. Na taj nacin bi se, ukoliko na Festival ne otputuje samo je-

dan od ovih horova kao najbolji, mogao eventualno da formira
jedan zajednicki, cije bi jezgro pretstavljali clanovi jednog hora koji

bi se popunio najboljim pevacima iz ostalih horova.

Priredba

12 februara o. g. Opstina je u velikoj sali u ulici 7 Jula prine-

dila Zabavno vece. U programu su ucestvovali solisti Jevrejskog hora
Ela Kalef, Rut Antunovic i D-r Dusan Cvejic, koji su pevali kom-
pozicije Hendla, De Falje, Dehba i Masnea i Hör koji je otpevao
delo izraelskog kompozitora Nahuma Nardi — Sisi Adamat i spiet

srpskih narodnih pesama od Rafaela Blama, uz pratnju harmonike.
Priredba je bila odlicno posecenja i trajala do kasno u noc.

ZAGREB
.^.

Smrt Fdize Ferber

U Zagrebu je 19 januara o. g. u 74 godini zivota umrla Ruza
Ferber, majka D-r Edvina Ferbera, lekara iz Zagreba i jevrejskog
javnog radnika.

SUBOTICA

Osudeji zbog antisemitske izjave

Horvat Como Jovan, bivsi proizvodac likera iz Subotice, radio
je u jednom preduzecu sa Fiserom Dordem, komercijalistom. Horvat
Como nije trpeo svoga kolegu, te je jednom prilikom u prisustvu
svedoka rekao sledece: »Steta, sto Hitler nije istrebio i seme Jevrcja«.
Zbog ove izjave optuzen je Sreskom sudu, koji ga je 12 januara o.

g. osudio na 10 meseci zatvora.

Deöja priredba prigodom prazinka Nove godi?7e drveca

6 februara o. g. Opstina je ponova imala drage goste — decu
izmedu 3—14 godina, da zajedno proslave Novu godinu drveca (Tu
bisvat). Deca su recitovala, pevala i plesala. Roditelji i Ijubiteiji dece
su u velikom broju uzivali u radosti malisana. Deci je servirana uzina
i svakome je predat paket sa raznim vocem.

Vmnedna sednica Glavnog odbora

Glavni odbor Jevrejske opstine u Subotici odrzao je 23 januara
vanrednu sednicu na kojoj je pretscdnik d-r Lorant Zoltan kome-
morirao umrlog pretstavnika za finansiske poslove, Fodor Andriju.
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Posle toga je pretsednik podneo izvestaj o dogadajima u Opstini

osvrcuci se narocito na zasedanje Glavnog odbora Saveza odrzanog

18 i 19 decembra prosle godine.

Glavni odbor opstine je jednoglasno primio pretsednikov izve-

staj, te je izrazio pretsedniku i Glavnom odboru Saveza priznanjc

za njihov rad. Na kraju je na upraznjeno mesto finanskog pretstav-

nika izabrana Bek Olga, clan Glavnog odbora.

NOVI SAD

Ponien hrtvama novosadske racije

23 januara o. g. u okviru bozje sluzbe »Mincha«, odriana je

svecana Hazkara u spornen nasih martira u novosadskoj Raciji od

23 januara 1942 god. Mnogobrojni clanovi Opstine, na celu sa pret-

sednikom, prisustvovali su ovom pomenu.

Na parastosu je cinodejstvovao Aleksandar Giskan, pretsednik

Hevre Kadise. On je posle bozje sluzbe govorio o fasistickom var-

varstvu i komemorirao tragicnu smrt oko 1000 palih Jevreja.

Posle zavrsenog govora recitovao je pesmu od Anonymusa, pa

je potom otpevao tradicionalnu molitvu Elmore-Rachamin Kadis i

Menuho Nehauno.

Smrt Amelije Terezije Giska?i

31 decembra 1954 g. naprasno je preminula u 58-moj godini zi-

vota Amalija Terezija Giskan, supruga Aleksandra Giskana, pretsed-

nika Hevre Kadisa u Novom Sadu. Sahranjena je 2 januara o. g. sa

velikim po^astima u prisustvu mnogobrojnih poznanika i po^tovaoca.

Suboti^ki rabin Mojsije Trilnik obavio je liturgiski i horalski

deo zalbenog obreda, pa je potom pretsednik Opstine d-r Petar

Svarc izneo u dirljivom govoru plemenite osobine i zasluge pokoj-

nice, koja je za vreme okupacije mnogo pomogla progonjene i ne-

kima spasla zivot.

Posle njega govorili su älan Upravnog odbora opstine Ladislav

Blam i Ljudevit Poth, visi sluzbenik stamparije »Zmaj«.

Jevrejska opstina gubi u njoj dugogodisnju predanu sluibenicu.

SKOPLJE

Akademija povodom desetogodiSnjice obnovljenog rada

25 decembra 1954 g. odrzana je svecana akademija u ^ast 10 go-

dina obnovljenog rada Jevrejske opstine u Skoplju.

Akademiji, koja je odrzana u sali Jevrejske opstine, prisustvo-

vali SU pretstavnik Gradskog narodnog odbora u Skoplju Mitko
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Zafirovski, pretstavnik Mitropolije, pretsednici Gradskog narodnog
odbora Stipa i Bitolja, vise narodnih poslanika i mnogobrojni gosti

i clanovi Opstine. Takode je prisustvovao i pocasni clan Opstine,

Vlada Petrov, koji je uspeo da za vreme rata sacuva 13 sefer-tora,

razne relikvije i arhivu Opstine.

Svecanost je otvorio pretsednik Benjamin Samokovlija, koji je

na pocetku potsetio na hiljade zrtava koje su pale u toku Drugog
svetskog rata, te im je odata pocast. U govoru je izneo stradanje

Jevreja u toku rata i njihov povratak na razorena ognjista i plodan
i konstruktivan rad novoosnovane Opstine za vreme od 1944 godine
pa do danas.

Posle svecanog govora izveden je umetnicki program, koji su
organizovali clanovi Opstine Alis Sajber i Pepi Sion. Prvi put, sem
nekih klasi^nih dela, otpevane su i dve pesme na hebrejskom koje
je pevala solistkinja Makedonskog narodnog teatra Tea Lavrencic.
Pored nje u programu su u^estvpvali i solistkinja iVIakedonske na-
rodne opere Firfova, kvartet Makedonske filharmonije, solista Hor-
vat, ansambl narodnih igara i pesama Aiakedonije »Tanec^, koji je

izveo nekoliko narodnih pesama i igara, i radio pevaci Sarijevski i

Dragica Nikolova.

Prigodom ove znacajne godisnjice Opstina je primila cestitke od
Saveza i jevrejskih opstina u Sarajevu, Osijeku i Subotici.
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CLANCI U JUGOSLOVENSKOJ STAMPI
O 2IVOTU I PROBLEMLMA IZRAELA

^
Jugoslovenska stampa i dalje donosi opsirne clanke i reportaze

o zivotu i raznim problemima Izraela.

Tako SU objavijene opsirne reportaze i clanci u »Vecernjim no-
vostima« i to Josipa Slosberga — »Sudbonosna borba danasnjeg sefa
izraelskog generalstaba« u broju od 20 decembra 1954 g.; Dzeni Le
Bei — »Izraelska teska voda« i »Izrael zahteva otstetu od Nemacke«
u brojevima od 21 i 31 januara o. g., pod inicijalima J. L. - »Mea
Searim nije priznao Izrael« u broju od 31 decembra 1954 g.; u »Glasu
Slavonije« u äetiri nastavka u brojevima od decembra 1954 g. cla-
nak Vere Flod - »Izrael - zemlja i Ijudi«; u »Omladini« od 12 i

19 januara 1955 god. reportaza Bude Soskica - »Sinovi pustinje« i

»Vizija Izraela«; u »7 Dana« od 6 januara 1955 g. clanak Josipa
^losberga — »Kapija nade«; u »Vie^niku« od 13 januara 1955 g.
reportaza V. Benedika - »2ivot na pjesku«; u »Slobodnoj Dalma-
ciji« od 25 decembra 1954 g. pod inicijalom §. clanak - »Voda za
Izrael« i u listu »Zadruga« od 6 januara 1955 g. clanak Vesne But-
jer — »O zadruznom pokretu u Izraelu«.
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VESTI IZ IZRAELA

Protestni mitinzi protiv smrtnih kazni u Egiptu

Povodorn smrtnih kazni koje je izrekao sud u Kairu nad Jevre-

jima d-r Lijetom Marzukom i Samuelom Azarom zbog dela §piju-

naze, u celom Izraelu odriani su protestni mitinzi na kojima su usvo-
jene peticije kojima se od egipatske vlade traiilo da pomiluje osu-

dene. U govorima koji su odrzani u Knesetu, pretstavnici svih stra-

naka izjavili su da ce se ionako slabi odnosi izmedu Izraela i sused-

nih arapskih zemalja pogorsati ako ova dva jevrejska mladica budu
pogubljeni.

Jevrejske organizacije u Njujorku takode su protestvovale pro-
tiv ovih smrtnih presuda. Upucen je apel pretsedniku Ajzenhaueru
sa zahtevom da vlada SAD zatrazi pomilovanje osudenih. Slican apel

bio je upucen i Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija.

31 januara o. g. osudeni d-r Lijeto Marzuk i Samuel Azar su
pogubljeni.

Pretsednik izraelske vlade Mosa Saret je istog dana u parlamentu
izrazio negodovanje i protest zbog ovog pogubljenja. On je ujedno
istakao da je, pored ove dvojice nad kojima je izvrsena smrtna ka-
zna, Jos jedan optuzeni podlegao mucenjima u kairskom zatvoru,

a jedan izvrsio samoubistvo. Saret je izjavio da se izraelska vlada
zgranjava zbog toga sto je Egipat odbio savete i apele vlada, dru-
stava i pojedinaca iz Evrope, Azije i Amerike koji su trazili pomi-
lovanje osudenih.

Sednica Zenmljskog odbora Hitahdiita

25 januara o. g. odrzace se u Tel Avivu sednica Zemaijskog
odbora Hitahduta.

Na dnevnom redu, pored izvestaja sekretara i blagajnika, nalaze
se referati o radu Centralnog socijalnog odbora, o ucescu Hitahduta
u zemaljskoj akciji za ucenje ivrita, o akciji za sakupljanje muzejsko-
istoriskog materijala o Jevrejima u Jugoslaviji pre i posle rata, o akciji

za »Jaar Hakedosim« i dr.
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Tim povodom Savez jevrejskih opstina Jugoslavije uputio je

pozdravno pismo sa najboljim zeljama za uspesni rad sednice i ze-

Ijom da se odnosi i saradnja izmedu Saveza i Hitahduta dalje pro-

dubljuju i razvijaju u korist zajednice jugoslovenskih Jevreja u Ju-
goslaviji i Izraelu, kao i u smislu jacanja prijateljstva izmedu naroda
Jugoslavije i Izraela.

Ostale vesti iz Izraela

U Tel Avivu sad izlaze hebrejske dnevne novine »Omer«, koje

SU punktirane (vokalizovane). »Omer« je ne samo vokalizovan,

nego ima u svakom broju i recnik na nekuliko jezika, na bugarskom,
spanskom, nemackom, madarskom,* engleskom i francuskom.

»Omer« posvecuje narocitu paznju pitanjima olim, a medu
njima posebno i olim iz Jugoslavije.

— U broju od 16 januara o. g. »Omer« je doneo ove zapazene
clanke: od d-r Joela Rosenbergera — »Brige olim iz Jugoslavije u
Erecu« — »Desetak hiljada Ijudi ukorenilo se u gradu i na selu«;

od d-r Cvi Rotema — »Iz proslosti ka sadasnjosti i buducnosti« i od
d-r Branka Grosmana — »Trazenje naknade od Jugoslavije i de-

lom iz nemackih placanja«.

— Poznati novinar i publicista Cvi Rotem, poreklom iz Jugo-
slavije, odlazi ovih dana u ^tokholm na duznost salijaha Jevrejskog
nacionalnog fonda za skandinavske zemlje.

— 13 decembra pr. g. na Medicinskoj visokoj skoli u Jerusalimu
odrzao je predavanje d-r Pavle Stern, profesor famakologije Uni-
verziteta u Sarajevu o temi: »Aiehanizam dejstva antihistaminika«.

— Nedavno se u Petah-Tikvi proslavila pedeseta godisnjica tzv.

»Druge alije«. Skupilo sc oko 1500 muskaraca i zena da evociraju
uspomene na dane kad su kao omladinci, sa puno eneririje

i elana, otpoceli svoj tezak pionirski rad u novoj domov^ni.
Oni SU vecinom dosli iz Rusije, zadojeni revolucionarnim idejama,
all i razocarani zbog pogroma koji su se u Rusiji desili. Samo su

njihova nacionalna svest i napredni ideali doprineli da su savladali

ogromne teskoce u izgradnji te siromasne zemlje. Oni su osnivaci
najvaznijih danasnjih ustanova, njihov rad ima istoriski zna^aj za
zemlju i danas su rukovodece licnosti u drzavnom aparatu. Ben Gu-
rion, Mosa Saret i mnogi drugi pripadnici su ove »Druge alije«.
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— Peta busilica za petrolej nedavno je postavljena u Negevu
uz skroninu svecanost. Ovu busilicu postavilo je Izraelsko-americko
petrolejsko drustvo.

— Velika fabrika auto-guma * uspela je nabavkom nekih masina
da povisi svoju produkciju za 40%. Polovina njene produkcije se

izvozi za Tursku, Grcku, Finsku, Jugoslaväju itd.

— U novije vreme izraduju se u zemlji masine za pravljenje
ekstrakta od citrus©vih plodova koje su veoma trazene u raznim
tropskim zemljama.

— Izraelska industrija nastoji da nade trziste za svoju produk-
ciju i sada se sve vise orijentise na trgovinu sa aziskim zemljama.
Njeni najvazniji izvozni artikli su potasa, fosfati, cement, vestacki
zubi itd., a od pomenutih zemalja veze su uspostavljene sa Burmom,
Indonezijom, Indijom, Japanom itd. Na poziv kineske vlade jedna
trgovinska delegacija boravice 4 nedelje u toj zemlji i ispitace mo-
gucnosti robne razmene.

— Budzet Jevrejske Agencije iznosice za ovu godinu 114 miliona
funti. Od ove sume 58% ce se upotrebiti za svrhe naseljavanja i

uvrstavanja useljenika, a ostatak za modernizaciju postojecih naselja.

— Erik Dzonston, licni izaslanik pretsednika Ajzenhauera, po-
sao je opet za Srednji Istok radi resavanja spora i trazenja spora-
zuma izmedu Izraela i arapskih zemalja u vezi sa iskoriscavanjem
vode Jordana. Sporazum bi doneo velike koristi obema stranama i

ubrzao bi ekonomski razvoj ovih zemalja. SAD bi pomogle taj plan
sa 120 miliona dolara.

— Izrael je narocito zainteresovan na primeni atomske energije
usled velikog nedostatka drugih izvora energije. Zbog toga se ria-

ucnici i teorctski i prakticki bave tim pitanjem vec vise godina.
U junu 1952 g. radi intenzivnijeg izucavanja tih problema imeno-
vana je Komisija za atomsku energiju koja je narocito radila na pro-
nalazenju mogucnosti koriscenja radioaktivnog materijala dobivenog
iz nekih minerala nadenih u Negevu. Takode se radilo na razvijanju
procesa za dobivanje teske vode. Ta Komisija, u saradnji sa Vajc-
manovim institutom, postigla je izvcsne uspehe o kojima se i van
zemlje govori sa priznanjem. iMedutim, posto drzava ima male mo-
gucnosti, Komisija trazi kontakt sa inostranstvom i tako je uspo-
stavljena veza sa francuskom Komisijom za atomsku energiju. Izrael
je zvaniäno pozvan od strane SAD da posalje delegate koji ce uäe-
stvovati na izucavanju radioaktivnih izotopa.
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— Americka ekonomska pomoc Izraelu iznosice ove godine
svega 40 miliona dolara, dok je prosle godine iznosila 52 miliona.

K tome dolazi tehnicka pomoc od svega 1,4 miliona dolara.

— Univerzitetska biblioteka u Jerusalimu obogacena je u toku
1954 g. sa oko 60.000 knjiga i jos toliko primeraka casopisa i dru-
gih spisa. Ona prikuplja naucna dela, a takode i materijale koji treba
da budu obuhvaceni u jednoj nacionalnoj biblioteci. Veliki deo
knjiga su pokloni, ali je i razmena knjiga sa inostranstvom dobro
organizovana.

— Nedavno je izasla treca knjiga bibliografskog Leksikona he-
brejske literature, od predvidene cetiri. Leksikon obuhvata period
od 1474 god., kad je prva hebrejska knjiga stampana, pa do 1950 g.
Interesantno je kroz njega pratiti lutanje izdavaca knjiga, koje ide
paralelno sa procesom selenja jevrej^kog naroda. Tako je na pr. prva
knjiga bila stampana u Italiji, zatim one kasnije u Spaniji i Portu-
galiji, posle izgnanstva iz Spanije u Turskoj itd.

— Sredinom januara u Parlamentu je svecano proglasena
»iMajmonidesova godina«. Svecanosti su poceie posetom njegovog
groba u Tiberijasu, a nastavice se izlozbom, predavanjima i izdava-
njem njegovih dela. Kao sto je poznato, proslo je 750 godina od
smrti velikog jevrejskog naucnika, filozofa i lekara Rabi Mozes ben
Miamona.

- »Jad Vasem«, ustanova, koja je organizovana radi ocuvanja
uspomene na milionske zrtve fasizma u Evropi, dobila je pre izvesnoir
vremena kopiju jednog filma koji su snimili x\merikanci i Englczi
u logorima smrti u momentu kada je saveznicka vojska ulazila u
njih i kada su se sve strahote jos mogle ustanoviti. Okupacione vla-
sti SU odmah posle rata prikazivale taj film nemackom gradanstvu,
koje su prisiljavale da gleda pocinjene zlocine i slusa komentare.
Kada se pocela voditi nova politika prema Nemackoj, film je sklo-
njen, pa cak je izdata i naredba da se kopije uniste tako da je ostalo
svela par primeraka.

- U okviru tehnicke pomoci UNESCO-a, profesor Akademije
umetnosti Orseli iz Italije, radice u Izraelu 6 meseci i poucavace
10 Ijudi u restauraciji starih mozaika koji su pronadeni u raznim
krajevima zemlje.

- Na Medunarodnoj izlozbi umetnosti i zanatstva u Milanu,
izraelski umetnici su dobili nekoliko medalja i to za radove na polju
arhitekture i planiranja gradova, zatim za uspesno izraden srebrni
nakit i medalje i nakit od plastike.
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— Pokretna izlozba Jevrejske Agencije iz Jerusalima koja sa-

drzi fotografije, reprodukcije, crteze i tekstove iz zivota i rada d-r

Teodora Hercia, prikazace se prvo u Svajcarskoj, a zatim ce obici

i druge zemlje.

stova

skom,
skom
izlaze

svoga

U Izraelu se vec odavno vodi kampanja protiv lokalnih li-

koji izlaze na raznim stranim jezicima. Ima novina na engle-

francuskom, nemackom, pa cak i na rumunskom i madar-

jeziku. Prema jednom zakonskom predlogu, sve novine koje

vise nego jedanput nedeljno, duzne ce biti da najmanje 10%
teksta stampaju na ivritu.

— U 1954 g. ukupno se uselilo u zemlju 17.520 Ijudi od kojih

blizu 11.000 iz Severne Afrike, a ostali iz Indije, Argentine itd.

— U Tel Avivu je otvoreno predbracno savetovaliste gde ce

lekari, psiholozi, psihijatri, pravnici i nastavnici pomagati savetima

one koji zele da stupe u brak. Savetovaliste je pod nadzorom odre-

denog saveta koji ce organizovati i predavanja za omladinu iznad

16 godina.

— Prof. P. Olendorf saopstava u Biltenu Techniona u Haifi.

o uspesnim probama koje se vrse u Technionu sa takvim zracinia

radara koji ce omoguciti slepima da razlikuju boje.

— Na poziv indiskih fabrika konzervi, po^etkom ove godine

otputovao je u Indiju strucnjak za vocne konzerve iz Ramat Gana,

d-r A. S. Kovac, da bi tamo preneo iskustvo steceno u Izraelu. Kao
sto je poznato, d-r A. S. Kovac je rodom iz Novog Sada.

— Razne industriske grane koje su u razvoju, usled nedostatka

sirovina u zemlji, upucene su na istrazivacke Institute od kojih traze

pomoc u resavanju raznih svojih problenia. Dobri rezultati tog kon-

takta vec se pokazuju u gradevinskoj industriji koja nastoji da ko-

riscenjem lokalnih sirovina proizvodi razne nove podesne materi-

jale za svoje potrcbe. Saradnja fabrika i instituta daje dobre rezul-

tate i u tekstilnoj, papirnoj i koznoj industriji.

— Vlada je odlucila da organizuje jedno preduzece koje ce po-

magati i razvijati kucnu radinost u useljenickim naseljima. Preduzece

ce raditi bez dobiti jer je cilj da se useljenicima nade mogucnost
zaposlenja i zarade, a s druge strane, da se sacuvaju stari zanati, kao

tkanje cilima prema persiskim, libiskim i jemenitskim tradicijama,

zatim tkanje tekstila prema marokanskim i kurdiskim mustrama,
pravljene srebrnog i zlatnog nakita itd.
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JEVREJI U SVETU

— Ovih dana proslavio je kulturni svet 70-godisnjicu cuvenog
jevrejskog pisca Liona Feuchtwangera, cija su dela sa tematikom iz

jevrejske istorije postigla veliki uspeh sirom celog sveta. Feuchtwan-
ger se aktivno borio protiv fasizma od prvog dana njegovog dola-

ska na vlast.

— Cetrdesetgodisnja konferencija American Joint Distribution

Comittee« u Njujorku, zavrsila se primanjem budzeta za 1955 god.
u iznosu od 89,4 miliona dolara. Polovina ukupne sume treba da se

utrosi u Izraelu. Kao sto je izjavio generalni pretsednik, gospodin
Edvard Warburg, sada su znatna sredstva potrebna i za Severnu
Afriku. /

.

— U SAD svake godine oko 2000 Ijudi prelaze u jevrejsku veru,

i to najvecim delom zene, koje zele da sklope brak sa Jevrejima.

— Dva jevrejska pisca u Americi koji pisu na jidisu, Eliezer
Grinberg i Howe Irving, izdali su zbirku kratkih jidis pripovedaka
od znamenitih pisaca, kao Saloma Alehema, Pereca, Asa, ^apira itd.

i to na engleskom jeziku.

— U Njujorku postoji Drustvo za ispitivanje jevrejske porodice
koie je nedavno slavilo 30 godisnjicu svoga postanka.

— U V^iniperu je otvorena skola za jevrejske studije. Na jed-
nom kursu ce se slusati literatura, istorija, religija i muzika, a na
drugom sociologija, filozofija, istorija Izraela i savremeni jevrejski
problemi.

— Prema podacima iz Praga, u Cehoslovackoj zivi 14.000 Jcvrcja.
Oni uzivaju potpunu versku slobodu. Vlada ce ubuduce dozvolja-
vati iseljenje onima koji imaju blisku rodbinu u Izraelu. Takode ce
se raditi na poboljsanju trgovinskih odnosa sa Izraelom,

— Prema podacima iz Toronta, 52% jevrejske dece pohada je-

vrejske skole, a 30% samo jedanput nedeljno. U drugim vecim cjra-

dovima je slicna situacija.

— Englesko-jevrejsko udruzenje ima nameru da sa/.ove delegate
jevrejskih zajednica iz Evrope da se razmotre pitanja od zajednic-
kog interesa, kao na pr. vaspitanje dece, religiozni zivot i sl.

— Iz sredstava tzv. Helil zavestanja u Eondonu se nedavno
uredio i otvorio Hilel-dom. Cilj je ovog Doma da okupi jevrejske
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studente iz zemlje i inostranstva, da ih priblizi zajednici i da im

pruzi mogucnost da steknu potrebna znanja na polju judaistijke.

Tako ce studenti iz raznih sredina i raznih ubedenja, imati prilike

da slusaju predavanja, da diskiituju, da citaju, da se zabavljaju i da

uce u svom domu. Dom ima veliku biblioteku, salu za sastanke, vise

prostorija koje se mogu pretvoriti u spavaonice za prolazne studente,

kao i kuhinju.

— U modernom delu Carigrada izgradice se nova jevrejska skola.

U gradu ima jos pet takvih skola medu kojima i jedna srednja.

— Mnogobrojni istaknuti nejevrejski gradani Amsterdama obra-

tiii SU se Gradskom vecu sa predlogom da se jedan od centralnih

delova grada nazove imenom slavnog jevrejskog filozofa Baruha

Spinoze, u spomen 100.000 holandskih Jevreja koji su poginuli kao

zrtve fasizma. Za sada postoji samo jedan spomenik Spinozi koji je

postavljen u Hagu pred kucom gde je Spinoza ziveo.

— Proslog decembra su siriski vojnici zarobili pet izraelskih

vojnika. Od ovih je jedan, 18-godisnji Uri Ilan, u svojoj celiji izvr-

sio samoubistvo. Postoji sumnja da se u postupku sa ovim vojnicima

ne primenjuje !Zenevska konvencija o zarobljenicima i da je pri sa-

slusavanju bio podvrgnut torturama.

— Jedan publicista iz Izraela, obilazeci istocno-evropske zemlje,

bio je i u Rumuniji. On nije uspeo da dobije bliza obavestenja o je-

vrejskim zatvorenicima o kojima je ranije pisano, vec samo obja-

snjenje da se radi o opasnim saboterima. Isejenje se nece dozvoliti,

izmedu ostalog i zato sto su Jevreji potrebni za izgradnju zemlje^

— U pariskim koncertnim salama pojavio se u januaru niz ve-

likih jevrejskih muzickih interpretatora. Medu ostalima bili su Ar-

tur Rubinstajn, Jasa Hajfec, Jehuda Menuhin, zatim pianista Sigi

Vajsenberg, dirigent Robert Bronstajn i drugi.

— Organizacija ORT, koja se bavi profesionalnim skolovanjem

i prevaspitavanjem dece i odraslih, po sistemu »Igra i rad«, ustano-

vila je zanatske radionice u raznim zapadnoevropskim zemljama i u

Izraelu, gde deca od 7 do 12 godina u^e da obraduju drvo, karto-

nazu, rad u metalu itd. Cilj tih radionica nije toliko strucno ospo-

sobljavanje dece, koliko je ta aktivnost elemenat opsteg vaspitnog

rada sa njima i razvijanje decjih stvaralackih moci uopste.

— Velika opera jevrejskog hompozitora Dariusa Miloa, »David«,

koja je prvi put izvedena prosle godine u Jerusalimu u nesto skra-

cenoj formi, sada je u celosti izvedena u milanskoj Skali.
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SA SVIH STRANA SVETA

— Ove godine ce se napuniti cetvrt veka kako je Göbbels pred

vise stotina hiljada Nemaca u Berlinu spalio na lomaci dela najvecih

umova Jevrejstva. U Nemackoj se ovoj zalosnoj uspomcni nc obraca

gotovo nikakva paznja.

— Blizu dve hiljade nemackih ratnih zlocinaca koji su bili in-

ternirani na osnovu presude saveznickih sudova posle rata, podneli

su zahtev za moralnu rehabilitaciju i materijalno obestecenje za

vreme koje su proveli u internaciji.^ pomenuti zlocinci, udruzeni u

svom Udruzenju, uzivaju punu slobodu delovanja u Zap. Nemackoj.

— 550 hiljada Jevreja ucestvovalo je u sklopu americke vojske

u ratu protiv^ fasizma. Od njih 60.000 nose vojnicka odlikovanja.

x\mericki vojnik sa najvecim brojem odlikovanja je narednik Jevre-

jin Abraham Fodres, koji ima 34 ordena. Trecina jevrejskih lekarn

Amerike ucestvovala je u ratu i bitno pomogla da se ogromni broj

ranjenih spase i vrati u borbeni stroj.

— Pretsednik tuniske viade Ben Aniar pojavio se u jednoj tu-

niskoj sinagozi i odrzao govor u prilog prijnteljstva arapskog i je-

vrejskog naroda u Tunisu. Ovo je prvi slucaj u istoriji Tunisa da
se jedan bej pojavio u jevrejskom hramu.

— U Madridu je osnovan Institut za unapredenje kulturnog
razvoja izmedu Spanije i zemalja arapske lige. Smatra se da ce In-

stitut raditi i na razvoju politickih odnosa izmedu pomenutih zemalja.

— Prvi Evropcjac koji je stupio na tlo Amerike bio je Jevrejin
Luis de Tores. On je bio Kolumbov tuma^ i kao takav u pratnji

nekoliko mornara prvi se sa broda iskrcao na americko kopno.

— U Nemackoj je veliku paznju izazvao dogadaj koji se ne-
davno dogodio u Sigburgu. Jedan bivsi logoras iz^ Terezina prcpo-
znao je u jednom od nosilaca liste za rukovodstvo jevrejske opstine,

neposredno pred izbore, nemackog logoraskog krvnika, koji je sam
ubio vise zatvorenika, a koji se, izdavajuci se za Jevrejina, hteo sa-

kriti. Ubica je predat sudu.

27



Vesti Svetskog ievrejskog kongresa

U Parizu je od 27 do 30 januara o. g. odrzana sednica Svetske

effzekutive Svetskog jevrejskog kongresa.

Na sednicu bio je pozvan i D-r Albert Vajs, pretsednik Saveza,

kao clan prosirene Egzekutive, ali sprecen sluzbenim poslom mje

istoj prisustvovao. ^

Savez je poslao pozdravni telegram sa zeljom za uspesan rad.

Prema vesti koju su objavile »Ve^ernje novosti« od 31 januara

o. g., Izvrsni odbor Svetskog jevrejskog kongresa objavio je upozo-

renje na opasnost od militarizma i antisemitizma u Nemacko).

»U svetlosti strasne katastrofe i patnji jevrejskog naroda pod naci-

stickim rezimom u Nemacko j, u kome je militarizam odigrao onako

kobnu ulogu, namece se velika briga zbog pretnje ozivljavanja mi-

litarizma u Nemackoj« - kaze se u saopstenju. »Zbog toga je nasa

sveia duznost da obratimo paznju vladama oba dela Nemacke, kao

i vladama Velikih sila na potrebu stalne budnosti da bi se sprecio

svaki pokusaj - otvoren ili prikriven - jjonovnog zavodenja mili-

tarizma koji moze da povuce za sobom ozivljavanje nacizma, ohra-

brenje antisemitizma i likvidaciju demokratskog procesa razvitka.«

Kongres je takode istakao da medunarodni antisemitski pokret

jaca narocito na Srednjem Istoku, u Latinskoj Americi i u Srednjim

Americkim Drzavama.

- 10 decembra je bilo 6 godina otkada je Generaina skupstina

OUN primila Univerzalnu Deklaraciju o pravima coveka. Pretsed-

nik SJK d-r Goldman tim povodom je izjavio da se SJK pridruzuje

svima nacijama u proslavi toga dana sa zeljom da svi oni svoje za-

kone i postupke dovedu u sklad sa idealima istaknutim u to)

Deklaraciji.

- Na jednoj konferenciji americkog Jevrejskog kongresa po

pitanju aktuelnih jevrejskih problema, d-r Goldman je izneo da bitna

pitanja opstanka Jevrejstva nisu resena i da nema osnova za opti-

mizam na tom polju. On je istakao da usled nestanka 6 miliona

evropskih Jevreja, koji su bili nosioci jevrejske kulture i civilizacije,

i izolovanosti 2,5 miliona Jevreja u Istocnim zemljama, dalji opsta-

nak Jevreja zavisi od razvoja dveju najvecih zajednica, americkog

Jevrejstva i Izracla. Zbog toga je na americkom Jevrejstvu da oseti

odgovornost u tom smislu i da se suprotstavi snagama asimilacije

i da uvidi da materijalno pomaganje i filantropija uopste ne mogu

da osiguraju opstanak zajednice. To je moguce postici samo mobi-

lizacijom kreativnih snaga u jevrejskom zivotu^ i ostvarenjem pla-

nova koji ce dati pravac i sadrzinu jevrejskom zivotu u SAD.
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— Ranije je javljeno da je britanska grana SJK raspisala kon-

kurs za pozorisne komade sa jevrejskom tematikom za decu ispod

14 godina, za potrebe omladinskih grupa i za jednocinku ili nor-

malni komad za odrasle. Rok prvog dela konkursa bio je 31 Januar,

ali se on produzava jos za godinu dana.

— Kao ho se javlja iz Australije, u zadnje vreme se pojavljuje

na triistu vise antisemitske literature nego ranije. Ona se vecinom
donosi iz inostranstva, ali se nedavno pojavila i jedna publikacija pod
naslovom »Komunisticko-cionisticka zavera« koja je izdata u samoj

zemlji.

— Jedan izraelski publicista nedavno je posetio Madarsku.
Prema njegovim obavestenjima, vlada ce u buducnosti liberalnije

postupiti u pitanjima iseljavanja i nece odbijati molbe onih koji zele

da se sastanu sa svojim porodicama u Izraelu. Takode ce se raditi

na sklapanju novog trgovinskog sporazuma sa Izraelom.

— Direktor Severno-africkog ureda SJK dao je izvestaj o broju

Jevreja na ovom podrucju, prema kome u Alziru ima oko 135.000

Jevreja, od kojih najveci deo zivi u gradu Alziru i Oranu. U Tu-
nisu ima oko 100.000 koji vecim delom zive u Tunisu, Susi, Sfaksu

itd. U francuskom Maroku ima 250.000 koji su organizovani u 60

opstina. Najveci broj zivi u Kazablanci, Marakesu, Fesu itd.

— Pretsednik Italijanske Republike primio je zvani^nu delega-

ciju italijanskih Jevreja povodom proslave 30-godisnjice Saveza je-

vrejskih opstina.

— SJK je dobio zvanican poziv na konferenciju nevladinih or-

ganizacija po pitanju iskorenjivanja predrasuda i diskriminacije koju
je sazvao Ekonomsko-socijalni savet OUN za kraj marta u Zenevi.

— Ministar pravde u Italiji obav^estio je Savez opstina da ce novi
Kazneni zakon sadrzati klauzule koje svaki akt ili propagandu rasne

mrznje i verske netrpeljivosti smatra kao zlocin.

— Prema jednom izvestaju SJK iz Izraela, broj registrovanih

Jevreja u Poljskoj iznosi 67.000. Prema tim podacima oni zive u oko
60 mesta, a u 9 gradova opstine imaju vise od 2000 clanova.

— Zapadna Nemacka je 47-ma zemlja koja je pristupila Kon-
venciji o genocidu. Interesantno da je zemlja koja je ucinila naj-
veci akt genocida u modernoj istori)i, toliko dugo razmisljala da
pristupi toj Konvenciji, tj. od 1948 god.
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- Vodece licnosti SJK opominju svetsku javnost na opasnost

koja moze da nastane kad Nemacka postane nezavisna. Postoji

bojazan da ce se mnogi ratni zlocinci koji su pobegli u Spaniju,

Egipat, Argentinu, ili se kriju u samoj Nemackoj, vratiti i ponovo

doci do glasa.

- Izvrsni odbor Saveza jevrejskih opstina u Austriji, na svom

sastanku u Gracu, tretirao je pitanja koraka koje treba preduzeti u

vezi sa otstetom i kompenzacijama. Na sastanku se govorilo i o pi-

tanjima kulture i vaspitanja na bazi izvestaja d-r Krela. Zakljucilo

se da ce Savez stupid u blizi kontakt sa zajednicama u Svajcarskoj

i Nemackoj zbog zajednickih problema, kao sto su skoloyanje ra-

bina i ucitelja, organizacija predavanja, izdavanje popularnih publi-

kacija itd.

Iz üvednistva

Da bi se zadovoljile potrebe i sve veci interes za ^>Bilten« kako

u zemlji tako i u inostranstvu, Glaviii odbor Saveza m predlog re-

dakcije »Biltena« odludio je da se ^>Bilteii« poöev od 1955 godine

stampa, ho ce ojnoguciti njegovo izlazenje u znatJio vecem broju

primeraka iiego sto je to dosada bilo mogiice,

»Bilten« ce imati tiraz od 1500 primeraka i izlazice, kao i do-

saday uglavnom jednovt meseöfio ili dvomesedno, a za inostranstvo

ce se i dalje slati zajedno sa rezimeom na engleskom jeziku,

Redakclja ^>Biltena« i ovim putem moli sve svoje öitaoce za

saradfiju i za eventualne privtedbe i sugestije u pogledu sadriine i

kvaliteta »Biltena«.
REDAKCJJA
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KULTURNE BELESKE

Knjiga d-r Mole Isaja

Biblioteka Saveza primila je u veoma lepo opremljenom izdanju

knjigu d-r Mose Isaja, biv. prvog poslanika drzave Izrael u Jugo-
slaviji a zatim u Italiji. Knjiga nosi naslov »Tohu e Bohu«, izdata

je u italijanskom prevodu jula 1954 god. u Firenci, a istovremeno
je objavljena i na hebtejskom jeziku u Tel Avivu.

Ü knjizi autor uglavnom prikazuje legende, ptice i zapazanja

iz zivota Jevreja na Prednjem Istoku, a narocito u Iranu i Iraku, gde
je sam boravio izvesno vreme shizbeno i proucavao zivot tih veoma
starih jevrejskih zajednica. ^ ,

»Pola veka Nobelove nagrade za niedici?m<^

Na Kolatcevom narodnom univerzitetu u Beogradu odrzao je

d-r Zdenko Levntal 9 februara o. g. predavanje o Nobelovoj na-
gradi od njenog osnivanja 1900 god. do danas i o njenom opstem
kulturnom znacaju. Glavni deo predavanja bio je posvecen nagra-
dama za fiziologiju i medicinu, koje su dosada dodeljene 45 puta.

Dok je za ptvih 25 godina najveci btoj predbzenih kandidata-na-
ucnika bio iz Nemacke, posle dolaska na vlast nacista taj se broj.

znatno smanjio, jer je mnogo naucnika napustilo Treci Rajh, a i

medicina je pod uslovima fasizma dozivela svoju dekadansu.
Aiedu nagradenim za fiziologiju i medicinu (isto kao i medu

hemicarima i fizicarima), nalazi se relativno veliki broj Jevreja. Prvi
je medu njima nagraden Paul Ehrlich za svoja istrazivanja iz oblasti

imunologije (on je sem toga sintezom salvarzana postao osnivac
tzv. »hemoterapije«), zatim filozofi Otto Warburg i Otto iMe-
yerhov, biohemicari Krebs i Lipmann, pohijevrejin Ili ja Mecnikov
(uloga belih krvnih zrnaca), farmakolog Loewi, saradnik Fleminga
(penicilin), Chain i otkrivac strcptomicina Waksmann i drugi.

Fotografija dubrovaöke sinagoge u öasopisu ^>Nenjüs of the Yivo«

U casopisu »Novosti Yivo« — jidis naucnog instituta u Nju-
jorku za decembar 1954 g. izisla je fotografija unutrasnjosti sina-

goge u Dubrovniku sa objasnjenjem da su Jevreji ziveli u Dubrov-
nika od XIV veka, kad su, pod venecijanskom upravom, uzivali sva
gradanska prava.
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Crtez iz ^>Sarajevske Hagade<^ na mslovnoj strani jevrepkog

öasopisa u Parizu

Na naslovnoj strani öasopisa Jevrejskog ujedinjenog socijalnog

fonda za decembar 1954 g., koji izlazi u Parizu, nalazi se jedna od

slika iz Sarajevske Hagade - »Ucitelj i ucenici« (delo iz XIV veka).

Jevrejske publikacije iz Jugoslavije na izloibi u Londonu

U Londonu se svake godine prireduje »Nedelja jevrejske

knjige«. Ove godine u okviru ove nedelje priredena je izlozba koju

je pod naslovom »Mnogojezicna knjizevnost jednog naroda«, orga-

nizovao Kulturni odbor Britanske sekcije Svetskog jevrejskog

kongresa.

Savez jevrejskih opstina odazvao se pozivu da ucestvuje na toj

izlozbi i premda je broj edicija iz nase zemlje bio predyiden na

svega 2—3, uspeo je da bude izlozeno vise dela. Sem izdanja Saveza

o ratnim zlocinima protiv Jevreja u Jugoslaviji i Jevrejskog alma-

naha za god. 1954, izlozeno je jedno godiste casopisa za jevrejsku

kulturu »Omanut«, koji je pre rata izlazio u Zagrebu, zatim knjiga

o Amatusu Lusitanusu d-r Lavoslava Glesingera, price Isaka Samo-

kovlije i molitvenik »Jismah Jisrael«, stampan na hebrejskom 1894

u Beogradu s komentarima na ladinu (spanjolskom) Jakova Jisraela.

Izloiba je kao celina uspela i dala je vrlo impresivnu sliku o

literarnom stvaralastvu Jevreja raznih zemalja, na 36 raznih jezika.

Svega je bilo izlozeno 218 knjiga.
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JEWISH ALMANAC 1954
PUBLISHED BY THE FEDERATION

OF JEWISH COMMÜNITIES IN YUGOSLAVIA

Summary in English

I) — Basic general Information

1) — »The Jewish Almanac 1954« was published in Beigrade
as an edition of the Federation of Jewish Communities in Yugo-
slavia, in the printing house »Prosveta« in Beigrade, in 1.700 copies.

2) — Editors of the »Almanac« are: Dr. 2ak Konfino, Alex-
ander Levi and Dr. Zdenko Levntal, members of the Executive
Committee of the Federation of Jewish Communities in Yugoslavia
in Charge of its cultural section.

3) — The »Almanac« contains 300 printed pages in Serbo-Cro-
atian language and 37 illustrations.

4) — The »Almanac« consists of 54 contributions (articJes,

studies, literary compositions, book reviews etc.), written by 46 auth-
ors, — including 27 Jews living now in Yugoslavia, 10 Yugoslav
Jews living now in Israel, one Yugoslav Jew from England, 3 Isra-

eli Jews and 5 Yugoslavs (non-Jews) writing on Jewish themes.
The greatest part of these contributions is of recent date and has
been published for the first time in this »Almanac«.

5) — The »Almanac« as a whole is designed above all to ^ive
a review of the present and past life and work of the Jewish Com-
munity in Yugoslavia and to describe its connections with Israel and
with Jewish communities in other countries.

According to its contents the »Almanac« may be divided into
several main parts.

a) — The first part (pp. 3—156) includes 22 contributions of
historical, sociological, cultural, ethnographical and other similar

nature on the life of Jews in Yugoslav lands at present and in the
past. These are articles and studies among which the greatest
attention deserve those dealing with the recent history and contem-
porary life of this Community.

Added to these are 5 contributions discussing the State of
Israel and its problems and the life and work of Yugoslav olim in



Israel, and one contribution on the Sephardic Community in England

(pp. 156-191).

b) — The second part is the literary part (pp. 191—287). It

comprises in the first place 17 stories, poems, rragments from
novels etc., all of which illustrate the role played by the YugoslaV

Jews in the National Liberation struggle of Yugoslav peoples and
the sufferings of Jews from the fascist and nazi crimes.

Added to these are 6 contributions reviewing various books on
Jewish subjects published in Yugoslavia since 1945.

c) — The third part (pp. 287—299) contains a chronology of

more important events in the life of the Jewish comniunity in

Yugoslavia from October 1944 when the Federation of Jewish
Communities resumed its work up to the end of 1953. In conclusion

there is a list of all contributors to this »Almanac« with short bio-

graphical notes.

6) — The front cover includes the title »The Jewish Almanac
1954« in its Upper part, and the name of the publisher: Federation of

Jewish Communities in Yugoslavia, at the bottom. The drawing
represents the main contours of the Monument to the Jewish fallen

fighters and victims of fascism in the years 1941—1945, erected at

the Jewish cemetery in Beigrade in 1952. (The photograph of this

monument is included after page 120.) The front cover drav/ing

is the work of Aleksa Celebonovic, academic painter from Beigrade.

II) — A short simnnary of various contribiitiojis and explana-

tioji of illustrationSj ivith essential data on their aiithors (according

to their order)

1) — Contents (pp. 1—2)

2) — Introdiictory ivord by the editors (pp. 3—4) stating the

purpose and the character of this publication.

A) - STUDIES, ESSAYS, ARTICLES

3) — (pp. 5—47) The Jeivs m Jieiv Yugoslavia — by Dr. Albert

Vajs (Professor at the Faculty of Law of Beigrade L^niversity,

publicist, President of the Federation of Jewish Communities in

Yugoslavia.)

This study of 44 pages is the first of this kind published in

Yugoslavia in the post-war period. It is divided into four parts.

The first part gives a general picture of historical development and

the present State of Jewry in the world as an introduction to the

specific survey of the State of Jews in Yugoslavia. The second part

gives a short account of the life and work of the Jewish Community

in Yugoslavia since the remotest times up to the occupation of Yugo-
slavia in 1941. The third part depicts the fate of Yugoslav Jews
since the fascist agression on Yugoslavia in April 1941 up to the

end of Second World War. It is a brief narrative ot the destruct-

ion of Jews during the war and the occupation, of their participat-

ion in the National Liberation struggle of Yugoslav peoples, and
the manifestations of Jewish hfe in the occupied and the liberated

territories, in war prisoners' camps, internation, exile etc. The fourth

and the longest part describes the life and work of the Jewish
Community in Yugoslavia since the Liberation up to the present

days. It discusses various aspects and problems of reconstruction

of the destroyed Jewish Community in New Yugoslavia, its relation

to the Yugoslav authorities and the Yugoslav public, its participation

in the building up of New Yugoslavia, its contacts with Jewish
organizations and communities in ,other cöuntries and the basic

Statistical data on its social structiire and numerical distribution

according to regions, sex, age and profession. It describes further

the main activities of the Federation of Jewish Communities and
various local Jewish communities and institutions in the fields of

social welfare, cultural, national and reiigious life, the emigration of

a considerable part of Yugoslav Jews to Israel, the present organi-

zational, ideological, educational and other problems of the Com-
munity, as well as its future perspectives.

The Illustration to the study shows the reception accorded by
the President of Yugoslavia Josip Broz-Tito to Air. Frederick C.

White, delegate of the Joint in Yugoslavia and Dr. Albert Vajs on
February 27, 1950 when Mr. White has received a high Yugoslav
decoration.

4) — (p. 48) The position of Bosnian Jews under the Turkish
rule — by Dr. Samuel Pinto (former president of the Jewish Com-
munity in Sarajevo, collaborator of the Historical and xMuseum
Department of the Federation.)

A historical study on some questions of the position of Bosnian

Jews under the Turkish rule based on a number of documents.
Their position was not essentially different from that of other non-
Moslem groups throughout the Ottoman Empire.

The Illustration to the article is a reproduction of a page from
a Turkish administrative protocol from Banja Luka.

5) — (p. 60) From the history of Jews in Croatia — by Dr.
Lavoslav Glesinger (physician and publicist, lecturer at the Faculty
of Medicine in Zagreb, author of a number of studies on the history

of medicine and on Jewish history.)

This study describes some events from the life of Jews in

Croatia from the .most remote days up to the present time, their



legal Position and their participation in the cultural and public life

of Croatia.

The illustrations to the article show: a »Ketubah«, marriage
contract, Split 1644; interior of the old synagogue in Dubrovnik
from the XVI Century; ancient grave-stones at the Jewish cemetery
in Split; the Town Gate in Zadar; a plate on the Town Gate in
Zadar showing that the Gate was erected by Michael Solomonus;
a letter of Moses Montefiore to the representatives of the Jewish
Community in Dubrovnik.

6) — (p. 68) NeiA) docinnejjts discovered in the Archives of
Dubrovnik — by Dr. Haim Kamhi (vice-president of the Jewish
Community in Sarajevo.)

A glance at some documents from the years 1686, 1756, 1764,
1799, 1844, found amon^r others in the State Archives in Dubrovnik
(Ragusa), written in Hebrew and Judeo-Espagnol (Ladino).

7) — (p. 77) Victor Morpurgo^s manuscript on Daniel Dodri-
guez and the building of the port of Split (Spalato) — by Lud
Mevorah-Petrovic (Beigrade, collaborator of the historical and
Museum Department of the Federation of Jewish Communities.)

Some interesting data from the manuscript of Victor Mor-
purgo, longstanding president of the Jewish Community in Split,

concerning the Jew Daniel Rodriguez, builder of the port of Split.

The materials collected by Victor Morpurgo from the documents
found in the State archives in Venice and Zadar, relate to the period
from 1557 to 1590.

8) — (p. 82) The path of the False Messiah — by Dr. 2ak
Konfino (author, member of the Executive Committee of the
Federation, whose many literary works deal mostly with Jewish
themes.)

The Story about Avram Benjamin Natan Ashkenazi, a rabbi
from Ismir, who 300 years ago preachcd the advent of the false

Messiah Shabattai Zvi. Ashkenazi was burricd at the Jewish ceme-
tery in Skoplje, which is 500 years old, and the legend concerns
his grave.

9) — (p. 86) Impressions from the vmseiim and historical

exhibition of the Federation — by David A. Alcalay (Jerusalem,
former president of the Jewish Community in Beigrade, at present
vice-president of the Hitachdut Olej Yug'oslavia in Israel.)

Impressions from the Museum and Historical exibition orrrani-

zed by the Federation in Beigrade in 1952, which depicted the
history of Yugoslav Jews from the Old Ages up to the present
days, including also the destruction of Jews during the occupation
1941—1945 and their participation in the National Liberation struggle
of Yugoslavia.

10) — (p. 91) Those irho are no longer alive — by Dr.
Zdenko Levntal (Beigrade, physician and publicist, member of the
Executive Committee of the Federation of Jewish Communities.)

Necrology in memory of Jewish youths who died in the
struggle for liberation of Yugoslavia as fighters or rear activists

and a short review of the life and work of some of them in the
progressive Jewish youth movement before the war.

The illustrations to the article show a picture of Dr. Pavao-
Paja Wertheim and a photograph of Lujo Davico, notable progres-
sive Jewish youths who died in the Yugoslav National Liberation
Struggle.

11) — (p. 97) A stormy Performance of »Matatija« — by Moni
Find (Sarajevo, director of »Bosna-film and bearer of the Partisan
Order 1941.)

The Cultural section of the «Organization of Jewish youth
workers »Matatija« in Sarajevo succeeded in 1936, owins^ to the
selfsacrifice and high morale of its members, to hold its" regulär
annual performance and successfully carry out the whole proo-ram
although 16 members of it were arrested by the police during the
preparation of the performance.

The illustration to the article shows the leading group of the
Cultural section of »Matatija« at the end of 1935.

12) — (p. 103) The Jewish youth of Beigrade in the National
liberation army — by Armando Moreno^ Beigrade.

The article describes some Jewish youths from Belfi^rade who
were killed in the struggle for the Liberation of Yugoslavia. Most;
of them participated before the war in the Zionist youth movement
»Hashomer Hazair«.

The illustration to the article shows members of the Beigrade
»Hashomer Hazair« in 1935. Most of them joined the Yugoslav
National Liberation struggle in 1941. Only four persons from this

photograph survived.

13) — (p. 107) Tivo of our National heroes —
Biographical data of Mordo Nachmias - »Lazo« and Estera

Haim Ovadia, Jewish youths from Bitolj; their activity in the
Yugoslav National Lib'eration Movement, their heroic death and
decoration with the highest Yugoslav order of National Hero.

14) — (p. 110) At last liberty — by Viktor Hajon (Journalist,
Zagreb.)

Article on the creation of the Jewish battalion on the island

of Rab. During the war the Italian fascists interned several thousands
Slovene antifascists and thousands of Jews in the concentration
camps on the island of Rab. After the capitulaiton of Italy the Jews



organized a Jewish battalion which actively participated in the

struggle for the liberation of Yugoslavia.

The illustration to the article shows the members of the Jewish
battalion on the island of Rab.

15) — (p. 114) Jewish parachutists from Palestine dnring the

See071d World War — by Xvi Locker (Beigrade, first secretary of

the Legation of Israel in Yugoslavia, a Yugoslav Jew by origin )

Some interesting data about the participation of Jewish yoiiths

from the Yishuv in the Second World War, particularly the Orga-

nization and descent of parachutists in the territory of Yugoslavia,

their assistance to the Headquarters of the Hberation movement
and attempts at arranging the salvage or self-defence of Jews.

16) — (p. 117) Alomime?2ts to the Jewish fighters and victims

of fascism — by Alexander Levi (Beigrade, member of the Executive

Committee of the Federation of Jewish Communities.)

Article describing the 19 monuments erected by the Jewish
Community of Yugoslavia to the Jewish fallen fighters and victims

of fascism, and the monuments to the Warsaw Ghetto fighters,

projects of monuments in New York, Paris and the »Forest of

Alartyrs« in Israel.

The illustrations to this article show: the monument in Novi
Sad; the procession of Citizens during the ceremony of unveiling of

the monument in Djakovo; the Yugoslav Minister in Israel and his

wife planting the first tree in the section of the »Forest of Martyrs«

dedicated to the Jewish victims of the Yugoslav National Libera-

tion War; monument to the Ghetto fighters in Warsaw and mo-
numents to the Jewish fighters and victims in Beigrade, Zagreb ind

Sarajevo.

17) _ (p. 121) The painter Leon Koen (1S59-1934) - by
Olivera Djiiric (custodian of the National Museum in Belgrade and
art historian.)

A study about the notable Serbian Jewish painter, Leon Koen.

Appraisal of his best known artistic works and of his place in the

historv of Yugoslav painting.

The ilkistrations to the article show his auto-portrait and oil-

paintings »Spring« and »Joseph's dream«.

18) — (p. 127) Hinko Gottlieb — by Slavko Radej (Jerusalem,

former vice-presidcnt of the Jewish Community in Zagreb.)

An article on the Yugoslav Jewish writer and poet Hinko
Gottlieb, who emigrated to Israel in 1945 and died there in 1948;

appraisal of his literary works and Jewish public activity

19) — (p. 132) Dr. Kalvti Banih — by Dr. Sajnuel Kamhi
(professor at the Faculty of Law in Sarajevo.)

An article on the eminent professor, hispanologue and publicist

Dr. Kalmi Baruh, who died in a concentration camp. His scientific

work was mostly concerned with Spanish language and literature,

and the language and national songs of the Sephardim on the

Balkans.

The photograph to the article shows Dr. Baruh.

20) — (p. 139) Bora Baruh — by Aleksa Celebojwvic (painter

and art critic, Belgrade.)

A short biography of Bora Baruh, Yugoslav Jewish painter

from Belgrade, who was one of the first to join the National Li-

beration Movement of Yugoslavia; he was captured and executed

as a partisan in 1942. An appraisal of the artistic value of his works.

The illustrations to the article show his auto-portrait and two
of his oil-paintings.

21) — (p. 143) Daniel Ozmo -v Ify Aleksa Celeboiiovic,

A short biography and appraisal of the works of the Yugoslav

Jewish painter Daniel Ozmo from Sarajevo, who was executed on
September 5, 1942 in the Ustashi death-camp of Jasenovac.

The illustrations to the article show his auto-portrait and two
of his etch drawings.

22) — (p. 146) Purim in the Jewish quarter — by Aron Alknlaj

(Belgrade, Jewish cultural worker and publicist, author of a book
on »Moses«.)

Description of the folklore and social life of Belgrade Jcws
before the First World War, and of some customs in connection

with Purim.

23) — (p. 150) The Jewish gymnasiiim in Belgrade — by So-

lomon Kalderon (professor in retirement, secretarv of the Federa-

tion of Jewish Communities in Belgrade, author of a text-book on
the historv of Jews.)

Description of the Jewish Gymnasium in Belgrade before the

war, where all Jewish secondary school boys wer taught Hebrcw
and Jewish history; its transformation into a regulär gymnasium
in 1939 when the profascist regimes of old Yugoslavia began to

introduce discriminatory measures against the Jev/s, among others

also the numerus clausus for Jewish school-youth.

24) — (p. 153) Ol/r Hovte of the Aged — by Dr. Lavoslav Ka-

delbiirg (Belgrade, vice-president of the Federation of Jewish

Communities, judge of the Supreme Court of Serbia.)

The basic data on the foundation and Organization of the

Jewish Home of the Aged in Zagreb and on the life of its inmatcs.

25) — (p. 156) Five years of ijidependencc of Israel — by

Dr. Ezra Yoran (Israeli Minister in Yugoslavia.)

8



An elaborate article on immigration and absorbtion of immi-

grants in Israel, its economic development and international posi-

tion, with particular regard to the Arab countries and the relations

between Israel and the Diaspora.

The illustrations to the article show: a new immigrant from
Yemen, a new settlement on the shore of the Lake Tiberias, the

head of the Yugoslav military delegation reviewing the guard of

honour on his arrival in a friendly visit to Israel.

26) — (p. 167) Chaim Weizmann — by Dr. Jakob Kalderon

(Jerusalem, physician, member of Executive Committee of Hitach-

dut Olej Yugoslavia.)

On the occasion of the first anniversary of death of Dr. Chaim
Weizmann, president of the Republic of Israel, the author gives

his main biographical data and describes his role in the Zionist

movement and in the creation of the State of Israel.

The illustrations to the article show Chaim Weizmann and the

taking of his oath in the Knesset.

27) — (p. 173) The young generation of Israel — by Dr. Zvi

Rotem (Tel. Aviv, Yugoslav Jew by origin, publicist, editor of

»Davar«.)

An article discussing the prospects of formation of the new
Israeli generation under the conditions of liberty on the one band

and of the cultural and other varieties of hundreds of thousands of

immigrants on the other.

The illustrations to the article show a folklore dance of Israeli

children and the kibbuz »Shaar Haamakim« where Jewish youths

from Yugoslavia, members of the »Hashomer Hazair«, live.

28) — (p. 178) Towards the creation of a unified Jiatioji — by

Dr Moshe Bar Zvi (Tel Aviv, a Yugoslav Jew by origin, publicist,

lesral adviser of Hamashbir Flamerkazi.)

The author discusses various internal and external difficulties

on the way of achieving a complete social and cultural unity of

the Israeli nation, and the influence that the school, the army,

Histadrut and the World Zionist Organization may have in the

further process of unification.

29) — (p. 182) The tradition of fighters, piofieers and mar-

tyrs — by Dr. Meir Weltmann (lawyer in Tel Aviv, a Yugoslav

Jew by origin, vice-president of the Hitachdut Olej Yugoslavia.)

Some data on the imigration of Yugoslav Jews to Israel before

and after the Second World War and on the part they played in

the development of Israel.
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30) — (p. 185) From the history of the Sephardic commiinity

in England — by Dr. Solomon Gaon (London, Chief Haham of the

Sephardic Community in Great Britain, a Yugoslav Jew by origin.)

A study in the first Sephardic Settlements in Great Britain, their

organizations, customs and traditions and their role in the present

life of English Jewry.

B) BELLETRISTIC CONTRIBUTIONS

31) — (p. 191) A hut on Bjelava — by Dr. Isak SamokovUja
(Sarajevo, physician and well-known Yugoslav writer and poet,

whose literary works are mostly concerned with Jewish themes.)

A fragment from the novel »Davoka's story about the watch-
maker Benzion« a typical, modest Jewish artisan from the prewar
Sarajevo, and his life and tragic end.

'

32) — (p. 198) A letter fro?n the conceiitration camp — by
Hinko Goitlieb (well-known Yugoslav Jewish writer and poet, see

under number 16.)

A poem in the form of a letter of an inmate of a concentration

camp in Germany to his wife an child.

33) — (p. 199) »litajiic bar<^ — by Ivo Andric (Beli^rade, one

of the most eminent contemporary Yugoslav writers.)

A fragment from the story under the same title, describing the

fate of the Jew Mento Papo, owner of a shabby looking bar in the

suburbs of Sarajevo, who was arrested and killcd after the entry

of the Ustashi and the Germans in Sarajevo.

34) — (p. 207) / knonjo not the eyes nor the blue skies — by
Lpibisa Jocic (Beigrade, Yugoslav writer and poet.)

A poem on a Jew in a fascist concentration camp.

35) — (p. 209) Kadish iji the forest — by Dr. Hinko Gottlieb

(see under JVl> 16 and 32.)

A fragment from the struggle of the Yugoslav partisans aga-

inst the Germans, in which a Jewish woman partisan, Xanka, was
killed and buried in the forest.

36) — (p. 211) Sentinel in the Sinai night — by Zeljko Lador-

Lederer (Tel Aviv, a Yugoslav Jew by origin, lawyer, publicist

and poet.)

A modern symbolistic poem on the very sense of frccdom and

fight for internal and external human and national liberty.

37) — (p. 214) Roses on porcelain — by Frida Filipovic (Bei-

grade, Yugoslav Jewish authoress.)
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A Story about an old Jewess from Sarajevo who was detained

and killed by the Ustashi during the war. A remaining cup of a

porcelain set, bought at the time of happy family life, evokes old

memories in her while she was waiting to be taken to her doom.

38) — (p. 222) My mothefs gloves — by Hinko Gottlieb (see

under No 16, 32, 35.)

An intimate poetic Souvenir from the poet's mother.

39) — (p. 223) In Yugoslav forests — by Joel Palgi (Tel Aviv,

Israeli writer, translated from Hebrew by Zvi Locker.)

A fragment from the book »And the strong wind came«.

Adventures of Jewish parachutists in the liberated territory of

Yugoslavia and their first meeting with Tito's partisans.

40) — (p. 230) My conjinement in the Sava Road Camp — by

Alex Arnon (Tel Aviv, a Yugoslav Jew by origin, publicist and

secretary of the Hitachdut Olej Yugoslavia.)

Sadistic tortures practised by the Ustashi in the ill-famed Sava

Road Camp in Zagreb, where the author was several times taken

to execution and then returned back to the camp.

41) — (p. 237) O my doli — by Rikica Ovadija (Sarajevo, a

young authoress.)

A lullaby poem from the period of Jewish hiding during the

German occupation.

42) _ (p. 238) Rahelika — by Sonja Nahman-Premeru (Zagreb,

authoress, frequently describing Jewish themes.)

A Story about a little Jewish girl, the life of Jewish children,

their plays and frolics in prewar Beigrade.

43) — (p. 243) In the Home of our Aged People — by Zak
Konfifio (see under Nq 8.)

A humoristic story about the life of the inmates of the Jewish'

Home of the Aged in Zagreb and about their Souvenirs.

44) _ (p. 252) From the Yellouo house to the silent Don river

— by Djordje Liikac (Subotica, Hungarian Jewish writet*, — trans-

lated from Hungarian by Dr. Teodor Kovac.)

A fragment from a novel under the same title. Maltreatment

and the crimes of Hungarian policemen escorting a group of Jewish

forced labourers to Ukraine during the terrible winter and execu-

tion of labourers in the presence of the whole group.

45) _ (p. 256) A Tourist from Germaniy — by Andreja Deak
(Beigrade, general of the Yugoslav army, a Yugoslav Jew, physician

and writer.)

Encounter of the author, a former concentration camp inmate,

with the former Commander of that camp who had come to Opatija

as a tourist, and sudden disappearance of the latter.
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46) — (p. 261) The Chinese Room — by Stevan Braim-Quasi-

modo (Subotica, writer and poet.)

The Story how the author had escaped from a concentration'

camp in Austria and was received as a labourer by the owner of

a Castle, a fervent nazi in appearance, who worked in fact for the

Allies and helped Jews.

47) — (p. 267) Refugees — by Julija Najman (Beigrade,,

authoress.)

Description of the life of Jewish exiles in Italy during the

Second World War, honourable and spiteful conduct of a Jewess.

C) - REVIEW^ OF BOOKS

48) — (p. 271) The traces lead to Novi Sad — Joseph Debre-

ceni (Beigrade, well-known Hungarian and Yugoslav writer) re-

views the book »The Crimes of the fascist occupants and their

collaborators against the Jews in Yugoslavia«, issued by the Fede-

ration of Jewish Communities in Yugoslavia in 1952. The review;

is referring particularly to the crimes of the Hungarian occupants

in Vojvodina, the »razzia« in Novi Sad and others.

49) _ (p. 275) The Cold Crematorium — Miodrag Pesic (Bei-

grade, writer and critic) reviews the novel by Joseph Debrecenii

»The Cold Crematorium«, which represents a moving document on

the fate of Yugoslav Jews in the nazi concentration camp in

Auschwitz, where Debreceni was also an inmate. The novel was

published in Beigrade, 1951.

50) — (p. 277) Gay nxretches — Stanislav Vinaver (BeliTrade,(

author and critic) reviews the master-picce of the w^ll-known

Jewish writer Shalom Alechem »Gay wretches«, published in

Belirrade, 1951.

51) _ (p, 279) Two books by "Zak Konfino — Svetlana \>1-

mar-Jankovic (Beigrade, authoress) reviews two works bv the

Yugoslav Jewish writer Zak Konfino, »-iMy only son« and »Hund-
red ycars — ninety pence«, both published in Bclgrade in 1952.

52) — (p. 281) Under the yellouo band — Dr. Teodor Kovac

(Bcska, physician and Jewish public worker) reviews the novel by

Andreja Deak describing the sufferings of Jews during the Second

World War in Yugoslavia and Hungary. The book was published

in Beigrade, in 1952.
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53) — p. 283) Lyrical record of Ervin Sinko — Miodrag Pesic'

(Beigrade, writer and critic) reviews the newest work by the well-
known Hungarian and Yugoslav writer, Ervin §inko, his lyrical
novel »Aron's love«, which in the form of monologues describes
the life, work and a love affair of a Jewish emigrant revolutionäre
musician and intellectual in Paris. The book was published in Za-
greb, in 1951.

D) - CHRONOLOGY AND NOTES

54) — (p. 287) Chronology of more important events in the
life of the Jewish Community of Yugoslavia (1944—19S3). Coni-
prises in a chronoJogical order all more important events from
October 1944 when Beigrade was liberated up to the end of 1953,
such as the resumption of work of the Federation and of local

Jewish communities, Jewish institutions and organizations, partici-

pation at the Jewish international Conferences and contacts with
Jewish organizations in other countries, all more important events
from the cultural and social life of Jews in this country, unveiling
of the monuments to the victims of fascism, mass emigrations from
Yugoslavia to Israel, more important events concerning Israel etc.

55) — (p. 297) Notes on contributors to the Jewish ahnanac
1954 — The basic data concerning the contributors of this Almanac.

l
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ISRAELITISCHE KULTUSQEMEIN DE
WIEN

Präsident L^r.Emil Maurer

Wien, am 7. Sept. 1954

Herrn
Dr. Max R i e s e r und Gattin,

W i e n, VII.,

Burggasse 2,

Hotel H§ller

Sehr geehrter Herr Loktor!
Sehr geehrte gnädige Prau !

Ich erlaube mir, Ihnen als Anlage zwei
Einladungen der Israelitischen Kultus-
gemeinde Wien (Empfang für Univ. Prof

.

Dr. Albert Vajs, Dienstag, den 7. Sept.
1954 sowie Vortrag des Genannten, Mitt-
woch, den S.Sept .Ifd . J. ) zu überm.itteln

Ich bitte Sie, unserer Einladung Folge
leisten zu wollen«

ISRAELITISCHE KULTUSGEMEINDE WIEN

Dey'P:

i.A.

ident

:

;Emil Maurer

2 Beilagen
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FEDERATION OF JEWISH COMMUNITIES
IN YUGOSLAVIA

Telephone: 24-3-59, 24-322

Cable address: Jointfund, Beograd

BEOGRAD ...
Janu£ü;;j; 22.,..1.1;5 5

Ullca Sedmoga Jula 71

Dr.LIaJC Hieger
519 West 121 St.

YCIlK27i_iT

Inspired "oy the desire to niake the Jev/ish and non-Jewish
public in Yii;:],oslavia anc abroad better acquainted witii
the life and work of tlie Jev/isli connminity in tliis country
and to intensify its Jev/ish cultural and educational v/ork,
the Federa.tion of Jewish Conniunities in Yu^ oslavia has
constantly endeavoured to extehd its publishin::, activity.
Por five years now the Pederation has been recXi.le.rly
issuing its monthly "Bulletin'^ in Serbo-Croatian lancuai2,e
(v/ith an extensive Sn^lisli sunrnary enclosed to the copies
sent abroad), every year it issues a Jewish Oalendar (Luach)

,

and in 195 2 it published in Serbo-Croatian lanc,xia6^:e "The
Crines of the Pascist Occupants and their Gollaborators
a^^ainst the Jev/s in Yu^oslavia", a book of 2oo printed
pages and loo photograplis and photo-copied docwients (a nev/
edition of it, furnished vvith an extensive ::nclish suirmiary,
is beinß prepared at present).

Yleexe c opiinjS pii^^ m3w j/i t^^^^^^ big^^est publication after

of 300 printed paßes uith 37 illustrations r^presents a hlQ
achievement in the cultural endeavours of cur comnunity ,the
nore so as our community numbers at present only 6,7oo
members. At the sane tinie it marks - the continuance of the
series of prewar Jev/ish Alnanacs printed in Yu./oslavia -

after the Interruption of 14 years due to the war, the eneniy
occnpation and the destruction of 8o/j of th.e prev/ar Jewish
coinniinity in our coujitry, as also to the postv/ar difficulties
in the reconstruction of our ^oirmiunity. V/e are confident that
we shall be able now to issue sinilar Almanacs every ycar.

The present "Alnanac" is naturally printed in Serbo-Croatian
lanci^aee, which is the'iiother ton^oie of the hu^^^e niajority
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- 2 -

of Yucoslav Jews, and wliicli will nake it accessilole to wider
sections oi Yu-oslav readers.

Considerin-, it; our duty, hcwever, to offer the lar^er Jewish
puolic abroad at least tlie nain liiles of our ''Alnianac"
have printed an En^^lish su-:L"iary of it at 14 pa
will cXve tiien tlie basic Information botli about
as a whole , and about various contribution

which
biie :?Alnanac"

an d t lie ir aut lior s

any

e sliould be very much obli/],-ed to you if
rece )t of tl

you would confirn the
T 1 C
X_l_ O suxmary and if you would give our "Alnanac''

sone Publicity (by reviewin; it i
appr opri at e nanne r

)

ohould you publish any such revie

j.. 1n the "(Oress or m any other

w you would ßreatly obli-^e us
Q-

m"!

sendin^ us 1-2 copies o-r ±

xnanliin; Tr ou in advance j v/e reniain

Very sincerely vours

Secre

/Solonion C!/
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The poattlon of the Jewe in ^jugoslavia

There ere special röasona why the poaition of the Yugoalav Jewa ^

today bffera interesting particulara from a general point of view

(^eapite their amall numberaj? Thiö poaition in groundod in the apeoial

politioal and oultural oonditiona that obtained in iagoalavia. The

reaiatnaoe moveraent of the Yugoylav peoplea -eapeoia'ily the 3erb3-

during the üeoond world vmr-aohioved vvorld reno\m, The rebiatanoe move-

ment of the YiigOölaT Jewa daring the mazi ocoupstion of iugoalavia -

dismembored and oarved up into aemi-independent pappet atatea of the

Nazi-faaolBt type- ia leaa Icnov^vn beoauae it v«/aa more integrated into

the general re^iatance movement of the Tito Partisans , leaa iaolated

than in Poland and relatively more wideapread and active than in

Pranoe or Italy, 'Dhia ia all the more remarkable aa the Yugoalav Jev/a

thernaelvea forrned no cohere

thooe living in öerhlty^^nST

antly Orientai Jewa of *^paniah extraouion while thoae of Oroatia and of

the formerly Hungarian parta of Yugoalavia ( in the BBnat,Bachka and

Voivodina) were of the familiär Ashkonazi t^vpe as everyvy^here el^e in

the old Auatro-Hungarian empire. ) The percentage of the Jewiah poi^fal-

ation of Yugoalavia -although amall (75.0C0 among aome 15 •000.000 i'ago-

alava) w^a nevertheleas relatively larger than in Italy (around 40.000)

but thls waa largely a r^ault of the firat world war» naihely the parti-

tion of the Auatro-Hungarian Bmpire. derbia proper haSha very amall

Jewiah oommunity of the oep/^hardi t^po .There were ,ho/;ever ,more «?ew3

da Twere pi

M) The fofmer have moatly Jpaniah or Uebrew,the latter Greraan aaiaea.

Since theae namea have in thia aurvey the unfamiiiar ierbo-Jroat
spelling, I add in braoketa the old original apellingl

/.
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of the same type in Boania-Herzegorina esj^eoially in itd oapital

Serajero where the Jews öhood vvitli pride the old ^er^ftevo '^Haggadah"

x'''^^9ri6.^^ij^\MS»\ The opanish Jews in theae perta were wery conserrative

in their religioua ,cultural ways and sptoie the old opanish dialeot

"Sadino»' like all Balkan Jewa.

I oaaght the first glimpae of the present aitaation o.f the

Jewö ia jfugoalavis in aamraer 1954 in Vienn^T) .1 reoeived there on

September 7 an invitation of an old friend of mino-tho pre3ident of the

Jewlah cornraanity in Vienna- Dr.Ecail Maurer ,a lawyer nnd social demo-

erat of pre-war renown - aaking me to take part at a reception offered

on the Same day by the Vienna Jewish comjnanit,^ to Dr. Albert Vajs fWeiaa)

profeöaor of law at the aniveraity of Belgrad© and President of the

Pederation of Jewiah Oomraiinitiea in Yugoalavia (Savez Jeverejakih

Op^tina Jugoslavije) . IIa viiiited the Auatrian oapital with his wife .

They apoak both üxoellent Öerman and Hungariant apart fron SerbeCroat).

The reoeption took plaoe in the "Pe^jtaaal '• of the Jewish Com™nity in

Vienna ,;ichottenring 25 • whioh ia no mean baildlng.

On the next day Dr.VaJa had in the aame "Peataaal" a leotare

on "The Yagoslav *^ev.a after 1945" •% wrote on the aaxne aubject an

article v/hioh appeared in the ''Jewiah Almanao 1954" xidtek pcrbliahed

in ^elgrade JlHF.It ahould be added that the Vienneae Jewa preaenfc

at thia oooasion ahowed viaibly sign^ of ayinpathy mixed with a sort

of aatoniahment and envy whan they liatonid to Dr.Vaja' deacription*

of the xmtttlri:« poaition of the Jewa in Yugoalavia« Two representativea

of the Yugoalav einbaaay were preaent at the leoturo-but not a the re^

oeption-- naaely uhe firat aecretar:; of the J^lpbaasy KoLmtinn and the
} in Vienna ihere exlated aiready öcfore Lhe firal worid wai* a "i'iirkiäff

Temple" of the Jephardi Balkan Jewa /^ho were originally all aubjecta of
the Ottoinan :impire, l'hit. Temple waa deatroyed by the Uazia.



attaohe for religiou3(oultural) affair. Rnt].ovi3'. Dr.Vaja ia a. au

univ.raits tenoher in Yugoalavia a F^blic offloial bat I had notth«

(«>^noerity

or the acoureoy of the faots rovealed by iiln

sliühteut doubt-nor had ar-ybody olae for that natter- aboat

regardles^i of his poraonal philoaoph:; of goverrment,

Dr.Va;l3 stated t.hat tho history of thc iugo^lav Jev/s reachea

back 2000 ,eara eince there v;ere elready at tha-. ti , .̂
Jev.dah Settlements

in Macedonia nnd I^alnatla ander Koman rale at a ti^e v.hen the Temple

still 3tood ia JeruseleiiuBut then there -vero uo laeoslava in the Balkans

___ since thej iavaded thoae lenda ioae 700 :7ear3 later.^oj^

^^feä^about "Yugoalav" Je., only .iuoo 1918 when the Eingdom of

Yugosllvia «a. oreated b, th^ peaoe trratiea of V.r.aillca.dt .Gefnato^^

and '^ritnon. The Je..v8 of nev. Yugoslavic enjo^^ed ftill eaualitj ^of rights

but there ^aa soae diaorirrdnation eapeoiallj of a social nnturol) ^conom-

ioallr the YUBoalav Jo«o were fairly prosperoa^ ,the^ were therpfore.

able to offer ref.ge and shelter tc .^ny Jewioh refageou fro.. Oerrr:^y

r^m^^k%^^rA^^,^^\^ thereafter fron A:.tria .hen thU^iW^f-^^^ct^en
rWWüÄtSWl^ö^sfat^on direoted ofrainat th« "^ews \,v. the last (pro-
*..t«MtAi' the HazLs. and the influx of /ews inoxe^m, ^ ^vro

faHJCT.-^W' p'ft.-rfariußoslav govern^aents even before the *^orman oocupa-

tion but the tragedy of the Yugoalav Jews began v;lth the »^erman in-

vaaion April 6,ly41. ouffice it to aay -withoat ehtering into the

detaila of the oruel peraecution of the Jewa - that of the 7Ö.OO0

Jewa who lived in Yugoalavia before the war, 30^5 i.e. 60.000 loat

their Uvea during the Uazi ocou-petion.

Ihe Jews of Yugoslavia were not,however, merely the

paaaive victima of the persc CTtlon.TheytooV activel;; part at thg

A It should bc added here that there was alnoet no .nti.emiti.m at all

f M \l.rre^Te\'rl?elVor. fro^Oer^any .ere acti.e at the .nivcr.ity

/ Of Beigrade.
(J*
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struggle for the liDeration of the oountry

in the ranks of the Tito pe,rtia^s^^otig tha 2Ö0 "mtional heroas"

of t,he liboration noYeuent.v.hJ^l. the highe.t dlstinotion awarded

a figbter for freodoa in Yugoslavia- there were 12 JewB. Thla ia a

m^ch higher percentr.ge than that of the Jewi.h popalation in Yugo-

3lavi-n. aine of these "mitional heroes" reoeivnd the deooretion

posthurou.ly -since the? feil in the atrug^le- only three aurviTed.

A great numbor of Jewe received high and even the highest deoorations

for their brave ry,

Jewish lifo never ceaaed ontirely darlng the struggle. merever

and v/hcnvor they oould the Jewa of YugoalsTia formed oella and groups

trnns to malntain their cnltural. and religiono aotivlti.s.Thej^ did 30

m the ranka of the fightera, in the Underground and in the prisonar

oaonp.. iome groups axcoeeded ovan to maintain aome oonrn-inication

\

\

among themsölvea,

After the libiration in 1945 onl^ 13.000 Jew3 «ere left

in Yugoslavia.lSOO f«and shelter abro^S Khat thia handful of aur-

vivors could stand again on thetr own feet ia due to the extraordinär?

amount of&elp provided by world Jewry-eapecially American Jewry-

and the ^^S^i^iatanoe of .ha new Yugo.lar authoritiea. -Ihe

Yugoalav govemxaent paaaed also a atrong law prohibiting all antisemitio

tendenciea.The war oriminala were pitile.aly puniahed but the principlea

of law and Justice were.aa Dr.Vaja added. obaerred. )Therefore the atno:
"

aphere in iugoalevis v/as cle-an^ed a from öazi miaama. Aooording to a

'aammary procedore the aurviving Jewe were reinatafd into their propert,

( I auppoae that thla vvaa done ao in.ofar thia property waa not aocialized

aocording lo the general principlea of aooiali^ation in Yugoalavia)

It^?iäa-Seiora ?he SS Sooupatfon of äortharn and -antra! Italj

.

) The opTonant'^of the Tito gorernment deny thia but I cannot go here

'

into the oonflioting loyeltiea diviaing Yngcelarta



The Jewlah oommu itlea reoelvod subsldlea from the State and the Jews

were reoognizod aa a mlnörlt^' \x^/t^Lj^eisl,fi^Jliß. with all ita rightc^.In their

Internal life the Jewiah oomiwinltieo were granted fall antonorny , and they

were allowed to enter into reletiona with the Jewa and Jewieh organlza-

tiona abroad* The "Joint Diatribtition Committee»' granted generoua aid

to the oommanitiea, Ita nerita in the rebuilding of the Jewiah life in

Yugoalavla are u forgettable. The director of tte "Joint/ »^ in Yagosla-

via waa deoorated v/ith the higheat Yugoalav Order by President Tito.

The citation reada: '^Por the Services rendered to the people of Yugo-

alavla, eapeoially the Jev/iahbpopalation",

The period of rocouatruction laated from 1945 tili 1948.

IXiring thiö time the aynagogtxea were repaired or rebuilt ,cerneterle3 pat

in Y/orking order ,libraries founded and rauoh waa done in the cultural

field.Jev/ish choira were formed.

The creation of the atate of Ii>rael in 1948 oponed a new

chapter in the hiator^ of the iugoaiav Jewa. Many membera of the Jev;lah

ooramanitiea in Yugoalavia offered thei^* a^irvioea aa volunteeriS in the

Arab-Jov/lah war and ooald do ao unhampered. In the üourae of the follow-

ing three i?oara 3000 Jev»a from iugoalavia e^aigrated to Israel.The
ed

emigration waa organizKici b;; the Yugoalav Jewlah ooinmunitiea and enjoyed

fall Cooperation of the Yugoalav aikthorifciea. The emigrante were allowed

to taice their pOw-;aeaaiona with them and to tranafer their moniea through

the Yugoalav National Bank at an advantageoua ra^;e of exohnage,

Thia maaa migration haa now ooine to an end but there are atill

individaala omigrating to larael and on the other hand there are

emigranto returning frdim larael to Yugoslavia.No obatacle

their return .Tiiey are being accepted aa fall membera of the Jev.iah

oomrau.riitiea in Yugoalavia .l<obod^ exaniinea the reaaona of their going
l^ugosiav c.U^>fi^

or ocuing.The 2buuuüi emigranta in larael raaintain^^lationa with their

Je\7i3h brethren in Yugoalavia. ümigre writera publiah contributiona
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In ühe Jevviah Almanao pibll.ihed (in Yugoalar) In Belgrnde,

There are at pre^ent -after thia emigration- still 6000 reglatered
memborü of the Jewlah oomrianitiea i^ Yugoalavla i.e. leaa than half pf
tue 3urvi7ing Yugoalav Jowa. Iho general contaot with Israel ia very

liT6ly on all levels. ThuB for inatfinoe aome tine ago a namber of Israeli
war ves^els viaited offloially the port of uplit and waa aaluted by the

Yugoalav authoritie^ and aiao by a repreaentatlve of the Jewiuh oommunity
in that Dalmatian oity. JJeapite the emigration Jewiah inatitutiona and
Je'-viah life aie fully maintained in lugoalavia.ün the whole there are

still there 35 Je.vish oommniziea varying in size bat only five or six
raay be considered aa conuaunitiea in che füll sense of the word.

The aocinl and economic Position of the Yugoalav Jev/a ia aatis-
faütory. l'hey found employment in the aocialized economy of Yugoalavla,

aome have prominent pcaitiona in the atai;e apparatus.otherj in the

cultural aectcr. The arm? has 4 Jevrtsh generaia and a ccnaiderable

namber of high ranking Jeivloh officers. The social diaürimim tion

that vvaa feit before the war ,di:3appoared oonpletely. Tae/eduoSt-iou in

the Yugoölav achoola preventa the riae o." antiaemitian. But while

there ia practically no antiaomitiaia.that doea not nean that individual

entiaemitea who ourvived the war h£.ve altogether vanished. Thus aomelor Instance
tine ago/a former n produoer of liqueur in oiibotioa fformer ilangarian

öaabadica) Joran Horvat has been aentenced to ten montha iapriaonment

for having aald to a Jewiah aoquaintanoe that "it wa^ /uuoh to be re-

gretted that Hitler did not sxterminate the very aaed of ^ewa"

.

There are two ^evsiah kinderg«.rdena in 2agreb and Bolgrade

and the greateat ^ewiah ooramanltiea -thoae ofBeigr.ide,Zagreb, oarajevo,

dubotioa and ^ovi Sad (Ueuaata) arranga sii^ caapa for thoir ;-outh.

•rhas 3C young people from oaro,jevo went to the seaaide,26 ohildren

from Jubotica and ilovi oad to Venao (at ths Praaka Gora) in the

mountalna.There la a oamp for 40 Beigrade childreu at ^trazilovo



near Sreniiski Karlovci. oach groaps are aooonpe-nied by a teaoLer^a youth

leader and othar psraonnel, 'ühe Jov/iah yohooi chiidrön of Zagreb have

a öummer oamp on bhe Island of Ore^,

The Federation of Jev^ish ^onimunitie^ in Yagodlavia inblLialiea

a monthly -sometimee bi-monthly -Bulletin informing about interujting

ourrent events from a •^ev^iah point of view in xagcslovia , Israel

and in the world at iarge.At tho beginning it v;aü iniaeographed^now

it appeara in pr int «The fira\; is^iie äad 100 copieo and was edlted by

Dr.Jakov K^ilderon ( Jaoob Ooiderou) , a pii^aiciun nov; residing in

larael. Ita preaent editor ia 2ak Konfino fJac^uea Confinc) . The

Bulletin oarriea aometimed artioiea« In 1954 it had 500 oopie3 .It

will be now isaaed in 1500 oopiea. The K£4r}4^ ieaue of Jsnuc>r:y-]?ebruary
printed

1955 had 32/page3 in ömali type,

The Föderation also publiöhee a ^exdijh Calendör evory year«
the *^e\^/ivsh year

The one for/5715 wa3 oompiled by i^ebbi Lionaohem Homano of Jarajevo,

It ia printed In 800 oopie^ä and diatributod aiiong all Jewiah organiza-

tions and institutlona in Yugoalaria«

The Federation also publlHhod a book deaoribing the per-

seoation of ths Jev/a in Yugoaiavia sbdtH^ du ring the t^Goond world v/ar*

It ia entitled :
*' The Crimea of the Faaoiat 0ccupant3 and their

^ollaborators against the Jewa in fugcalavia'*«

The «FacLöration operatoa a Muooun and a Hiatorioal Depa»t-

ment in Beigrade. It ia under i^he aiiperviaion of LuoKLuoyi Mevorah-

-Petrovio who took ap reccntly a oourae for Muasum workera ander the

direction of Profesaor Dr.JorJo Tadio in Dubrovnik(Hagasa)* Amon^- other

aotivltieö the Lluseun is collecting ancient openiali rouianoea of the

Yugoalav Jewa.A number of them will bo reoorded with tUe ailf of

Dr.->a:auel Pinto. The Jewiah oephardio Community in London (isngland)

ahoiva intereat for this oolleotion and ia prepared to contribute

materially to the reoording, -Among the objeota ooliected reoontly
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a^ i30ap oakei made from oorp^ea of kiiled Jev;3 preaerved by Dr.Klmir

Paakria (Pa^hka^) and hls wife daring their intornment in tlie conoentra-

tion oamt) of Feld3berg.Lov/er Aastria.There Iq also a deoree of üangarian

aathorities (irrjlTorthern i'agosiavia) ooufiaoating -^ev/iah proparty j'oil

paintingö etc.

The bcnds of the Yu^roslav »^ews -as waa mentioned before- with Israel

are part^larlry 3I030 not onl;; beoaaae it ia the Jewish State bat alao

beoau30 half tf the nembera of the Jewish canraan.itl03 in ^ugoslavia

who j^nrvivad i^nzi barbarisin live in larael whioh makeö for iJM^ CAKAAXxJ

familj? bondta betveen the t?t/o branches of Yagoslsv Jevvry.The i^ederatioa

of Jevd3h aommunities in iugoslavia maintains in addition lively contaota

with the Jev/ish Organization^ abroad and i3 affiliated vdth the World

Jewiyh Congress Jsinoe ite oreation In 1936, It takea regularly part at

Its deliberationa,

The Yiigoalav *^eY/a are intereated in the Jev/iah paat on the

territory? of pre^ent da^ Yugoslavia and oolleot the doouraenfefe tetjtif:?-

ing to it. MJP memoriala -19 memorialo in all- have been erected

honoring the victima of the Nazi per^^eoution in varioaj oitiey of

Yngoslavia.There ia for inatance a monument for the Je.vii^h viotima of

fasoiara in öubotica who vi/ere aaffooated in the Auboh/zitz oonoentra-

tion c^mp June 29,1944* Hegalar servioea ere being held every year

coramemorating the ^ewiah mart^rrc» in Yugoalavia.Thua for instanoe

on Aug'iat 3,1954 the Jewiah ooinrnunitj/ of 2iorma f^errilin) held «iich

aervioes for the aeiüun «^e^^a taken to the death oaicpa of Ja:ienovao

and otrra SradialLa«

'^.\\^ ''Jewish Almanao 1954'* pabliohed b;^» the Federatlon of

Je^vlish Gommanities givea a good acoount of Jewish cultiiral aotlvitiea

in Yngoalavia.- It oarriea the alreadj' monuioned artiole of Dr^Aibert

Va.1a "l^he Jewa in Uew iugoalavia" and a historicai article of the

former preaident of the Jewibh coramunity in »iarajevo Dr.^^ainuel Pinto



9

on "The Pouitiou of the ßoanian Jev-d under 7urkiuh rale "(This posi-

tion did not differ laaterielly from that of other nou-Moalem groups

in tibe Ootoman jSmpire).

An article of Dr.Lavoslav Giesingar, a historian and leoturer

at the Faoaltj of medicine in Zagreb entitled ''?rom the Hintory of

Jev/3 in Croatia" whow3 that the Je\ia lived in ^plit ,Dalmatia in 1664

and that there i3 a Jewiah a^^nagogue in Dahrovnilc (Ragaöe) built in

the 16, oantir,v, Ptjirther.iore the two tov^n gatea of 2adar(Zara)

in Dalmatia were built b^ the Jew Michael *^oloniorraö. The atate arohires

of Dabrovnii coatain Jewiah documenta written in Hebrew and Ladino

(Judoo->pani3h) dating baok 1686,1764,1799 and 1844^

The oustodian of the -^elgrade Jewiah Muaeuiü Laoi Mevorah-Petrovidf

preaenta dooiimenta oolleotod b^^ Victor ^orpurgo in the atate arohivea

of Venice and 2adar vvhich relate to the period 1557-1590 when this

region waa ander ^enetien rule. '£he^ concern the Jew Daniel Dodrigiiez

\^ho biiilt the port of öplit»{»^palato)

A contribution of 2ak IConfino deala with the atrange

personalit:/ of Rabbi Arram Bonjanin ITathan Aahkena^i of Smyrna (Iziair)

in Aiia Minor who preachad 300 yeara agc the advent of the falae

lleaaiah Jabbatai 2vi enö ia buried in the 500 j'eura old oemetery

of Skoplje,YagOblav Maoedonia»

LMch apace is devoted to the partioipt\tion of the YugoalaT Jewa

in the atruggle for liberation of YugOi:.lavia* - Thua the Beigrade

phvöicjan and vvriter Dr.Zdenko Levntal (Loewenlal) devotea hib vontribu-
fallen

XKktKHtion to the momory of the Bclgrade ^ewiah 70uth tx^LkAM in the

ranka of the National Liberation Array . Thia ia iilaatrated by the

portraits of tv^o of the:n: Dr. Pavao-Pa.ja Werthein and Lajo J}tLVico •

A aiiailar aabject ia dOMlt vilth in the artiüü.e of AXintxa±o Uorano of
of Belgrt.de

Beigrade. lioat of theae ^^oung Jev?a/in the ramca of the Partiaana

were membera of tho ^ioniat organiaation'Haahooier Hazair'* • - i'he
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Story of two fallen horoes of Bitolj ^Ilaoodonia, deüoraUöd with tha

titlo of ''national heroes'^ -MordoJIaohm|a3 and ^athor ilaim Ovadla -

Is also told.

The Journalist /iotor Hajon of i^agreb dcooribea the

oreation of the Jewiah battallon or. the Island of Sab (Arbo) in the

l^orthern Adriatic.l'he Italian fr.scist regine internod there tsoveral

thori^nnd olovenes ^.^liäi t.hiouaand^ of Jows^After the capitulation of

Ttal3» tho Jewishkinriatetj of the cenp orgaaized t battalion vvhioh

partioipated in the ötruggle for liboratsior^ of Yagoalavia.Another

piece d^sorlbea the 19 monunenti3 ereoted b.y the ^iigoalav •^ews to the

fallen Jcrish fightar^ and viotiraa*

The literory part deacrlbo^j the Y;ork of. the Jewi^h .^erbian

painter Leon Koen (Oohen) who lired fran 1659 tili 1954 as well aa

the v:orl of another ^ewiyh psinter Daniel Ozmo of .>ara.1evo ,exeouted

in the U^5ta8hl ( Croat fasoist) death camp of Ja3enovao September 5,1942

There is an c^rticle on the ooet Hinko Got tlieb who died in Israel 1943.

An artiole by Df* &mel Kamhi, prof:rjQor at the Paonlty of la^7 at

the Univerüity cf Sarajevo devioribeö the aotlvitie:^ of the farioua

expert on/^iah langaage and literature ?^3 well a3 the national

songs of the Sephardim of the BallCBna, Dr.Kalmi Berah(Baraofa) who

died in a ooncentration oamn«

The aiithor of a textbook on the hiatory of the Jevjs oolcaon

KalderonfCalderon) alcotohe^ the history of the Jewiuh Gymnasium

(high 30hool plus Junior oolleße) in Beigrade befM» the war v/here

Hebrew and Jewiah history v/ere taught.Thia aohool f/ae trmiisforned into

a regulär "G-^^mnasium" whau tho pro-facjoiot regime began to introduoe

in 1939 dtsorininatory meaauresj againat the Jewe -Äor inutanoe a q.aota

ayaten for f^ewiah studentti in the eohoolG.

A number of Jewiah writera from fugoolavia are represanted

in the pagea of the Alumuac : Dr.Iaei: Srmokovli.ja of Sara.1evo^

a phyaioian^ ^l writer and poet itkiaaaxkmxmmxt whoae works deal with
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H
Jewiab themos.Anong theo are "l'he story of Joya", "A fair Jewess"

,

"öarnuel the Porter", "H^rUca". /'hen he dird on Jsnuar; 1G,1955, he

wcö ßisntoä a stnto burial by the i^ugoslar authorities. -Other

Jovlsh wrltera repreeented are Rikica Ovadija.oonja Nahmen-Preneru.

Djordje LuteS" fa Hungnrian writer). Jewiah Yiigoalav v/ritera fro::^ Israel
^„ , ^^ .

'^9"» »iae oonoentration oampre al3o there. A letUr/tittie ppst poet Hinko Gottlieb tx^mdüuL U
Printer! .l'hon thore i8 a f^«o h« by Andrejs Uosk, of Solgrude, a phjsi-
cian f.nd general of the Yugoolav army and former innatf of a ooncentra-
tion oemp. Ilia book "linder the yelloTv hndge" deaorlbing the nartyrology
of the Jev.'s in llungary and Yugoslavia during the second world war U ajL>
revie ved.A review of the tlungr.rian and Yngoslev writer Joseph Debaeceni
dealing vdth the bock cf the ü^edoration on th3 fasciot crimen againat
the

''''^l^^;^^£.^^^^^^9^f^<^^
Of the Ilangarian pogroo. in öovl Sad

(Heu^SÜTr^Dobreooni wa^ himaelf an innate of the ooncentrctl on camp
in Auachvlta and doaoribed hia experiencea in a boofc piiblished 1951
in üelgrade .It Is entitled "?he oold creniatoriuzn".

Other ^^itor3 InclTJded are ..fcoran Brcan-^uasimodo, Julija

Na3m.-mfJulia Uetxman),Frida Füipovio etc.otc.A revier. stresaes tbe

merit of tho novel "Aron'd love" of Srvin iTinko, a well kno^
HuQgarian and Yugodlav writer. publiahed 1351 in Zagreb.

An Almanac for 1955 which is ewppoaed to carry slnilar
nmterial is in pre|)aration. The editorial board conaista of

Dr.^uk Konfinü,I>r.Zdenke Levntal and A^eksandsr Levi.

a^c^^LS^'''^
^^' foregoinp the t \s^3\JL^ ouite

a number of Jewiah te««her;5(S^e Yugoelav anireraities.One of them
Dr.Pavle .>tern,profG38or of pharmacoiogy at the ünirersity of oerajevo
had a lecture on tho "Meohanio effecta of loddrii rntibi«tamins" at the
f^nireritlty of JerzöPlem on iJeoember 16,1954 The Jewlsh choir

orentod in '/ugoHlßTle KiükkickH pr.rt nt the World Peatirnl of Jawish
Choira in larael in Kummer 1965,
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The KnkrirestEH mone;-? raisinp drire ior the "Poreut of iMartjra"

(Ynnr rfRicodoahitn) whioh la being planted In Israel in oonKsnoratlon

of thc 6 nillion Jewa nassaored by Hitler tmd hia puppeta aheds

a aigidficnnt light alao on the relationship between Y-agosltria and
tho ''ewa. The Yugoalav Jewa take part in this drive and have oolleoted
until FehTvor^ 1900 13.500.000 diaar which is tho e^aivaleat of

45.000 treeu.'i'he suoae^e of^the coiicction is due in t;he firat plaoe
tu ihe Jeväeh ooi>iK.unitJeel/££:grel),KkieaxiU£iiJudiK*xaxSfefUMÄxJciiu^

H* ^eograd,«*jkgm2^aatoÄ±n«^ ^ara.1avox*3dttoüixiM^Jä&fix«t±«xx, BJelovar
opllt which nattiai.ixiC ».700.000, 2.107.000, 2.043000, 560.000 .ind

''^

436.0a' dinar reapeotlvelj,. Th^ ^''ederation of Jawi^h coznniunitiea

a^ auch also gave 450.000 dinar. But non-Jewi.sh contributord to the

"Fcreat of iiartyra" 'v«re oonapiouous anong the generoua donora,

Thua the cit:; oouncll of Belgrcde aabsürloed 300.000,of Sarajevo

200.000, of Oaljoic (üssegg) 210.000, üf 'Jltoro tls^ica ÖO.OOO.of 2emun

50.000 dinar.l'Ue dire.tion of Yagoalav po.it ,telegrapha ai,ä. texephones
figurea in the iiat with 50.000 dinora, tha if'edorrLiou of fireaan >

'

with 30,000, the Aaaooiation of Wrltcru of Yugoaia/i& väth 10.000

dinara, tho Pat^^arohate of the oerbian Orthodox ühurch with

30.000| the Aaaooiation of ^erbian Orthoaox PriSota with

15.000 dinary
; the oooial Inauranoe of Bosaia and ^er^iegov'

with 100.000 dinar sTfhe'^omiiiittee of Invalide of TJar in ää ^euun gave

Ä 3000, the liain Oommittea of the ^ocieliat Alliance of the v^orking

Pecplo In Maoe^donia 30.000 dinwra. xucKii State cnterprlöes ±xkK alao

appear in thlJ/Ks?: "Jugo-petrol " with 10.000, "Autotrcuopor^ü

with 15.000, "Kon.1uh" with 60.000, "iionioa Iron Wc-kd" with 50.000,

aiiitary conatraotion enterpri^e Vraniou ;/ith oC.COO iJid the Pailway

jcsxk&R? V'orkahop in 3ara.)evo^30.000 dimirci. ^ome auecoiatioiiJ Ixko

thcse of lawserb,dootorö,oraftd[r.exi etc. contribiited one tree for every

fallen former Jevvlsh member of their acjsociation.
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Hotoüv can ssaj; how long suc:; a orüall conunaiti' llke that of

/agoslßv- Jevva can gurvive in a friaudis^^^ring hio lecture

mentionad at tho beginuing of thia ^jarvey Dr.Vajo expre3oed the

opinioii that the Je;jii3h comnuriitioa in iago^laviö may aurvive for

ö namber of geaorationü althoagh it is diffioult to oaj for hov/ inany

.

becmse of

The^ are not threatened with extinotion üaxÄaigte/the lack of

ohildron ao are for inotanoa the «^vjwiah coiriinanitieu in Gerinany er

Aa^tria vvhioh are mado up laainlj of older people,

Tho lively aotivitieo of the Jev^ioh survivora in their

old iugo3lav habitat \;^3^5AA oauao ili^j^ doubtSlwhother the poiioy

of total ovaouation of the old European coLirnunitieö ia deairable

or '3V3n advi^ablQ fron a Jev/ioh poinr, of vin?;. It leads g^TtgoncJqc

inovitabl^^ to tho Iogü of a noL'iber of vaiuablc oultural contraot«« and

has therefore a aomüwhat redtriotive effeot on the inteilectual horiz

on of Jewrj' aa a v/hol ©•

Upj^ Hleser
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Sonderbeilage 1 zu Nr, 17 Wien, 2o. September 1954

Das .jugoslawische Judentum nach 1945

(Ein Vortrag von Dr. Albert Vajs)

Wien^(lPN) Univ. Pro f. Dr. Albert Vajs, der
Präsident der Föderation der jüdischen Ge-
meinden in Jugoslawien, hielt am S.September
im Festsaal der V/iener Kultusgemeinde einen
Vortrag über das obige Thema. (Siehe auch
IPN, Nummer 16, vom T.September 1954.)

Wir bringen nachfolgend eine kurze Übersicht
über diesen Vortrag, der ausserordentliches
Interesse bei der Wiener Judenschaft gefun-
den hat. Als Vertreter der Botschaft der
Föderativen Volksrepublik Jugoslawien waren
beim Vortrag der Erste Botschaftssekretär,
Herr Komatina, sowie Kultusattach6
Ratkovi^ anwesend.

Die Geschichte des jugoslawischen Judentums ist

eine uralte. Sie reicht mehr als zweitausend Jahre zu-

rück. Schon zur Zeit des Bestandes des Ersten Tempels

gab es jüdische Gruppen in Mazedonien und Dalmatien« Von
einer jugoslawischen Judenschaft kann man aber erst seit

1918 sprechen, seit der Entstehung des selbständigen
jugoslawischen Staates. Im Königreich Jugoslawien hat-

ten die Juden formell die gleichen Rechte wie die ande-

ren Bürger f in Wirklichkeit gab es aber Diskriminierun-
gen, vor allem gesellschaftlicher Art. Trotzdem ging es

den Juden im alten Jugoslawien wirtschaftlich nicht

schlecht. Es war ein durchschnittlich wohlhabendes und

kulturell sehr aufgeschlossenes Judentum. So waren wir

auch, als die Verfolgungen der Juden in Deutschland be-
gannen, in der Lage, viele jüdische Flüchtlinge aufzu-

nehmen und sie weitgehendst zu unterstützen. Der Zustrom
an jüdischen Flüchtlingen verstärkte sich, als auch

Österreich von den Nazi überrannt wurde.

Abdruck kostenlos gesfoffef. Belegexemplare erbeten.

Elgenfümer, Verl«g«r und H«rausg«b«r: Bundesvarband der Israelitischen KuHusgemelnden Österreichs. Für den Inhalt verantwortlich: Abraham Singer
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Die Tragödie der Naziokkupation

Die Tragödie des jugoslawischen Judentums begann

am 6. April 1941 mit dem Einfall der Deutschen in

Jugoslawien. '»Ich will es vermeiden'», führte Dr.Vajs

aus, "im einzelnen auf die unmenschlichen Leiden, auf

die unmenschlichen Verfolgungen, welchen die Juden in

Jugoslawien durch die NS-Barbaren ausgesetzt waren,

einzugehen. Ich würde zuviele Wunden hier aufreissen,

denn ich weiss, dass die österreichischen Juden die

gleichen schrecklichen Zeiten mitgemacht haben. Ich

will nur einige Zahlen nenneni In Jugoslawien lebten

bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges rund 75.ooo Juden,

Von diesen sind während der NS-Zeit 60.000, das sind

80 Prozent ums Leben gekommen.

Die Juden waren aber in Jugoslawien keineswegs

nur passive Opfer, sie waren auch aktive Kämpfer im Be-

freiungskampf, in den Reihen der Partisanenarmeen. Unter

den 250 Nationalheroen des Befreiungskampfes (die Be-

zeichnung Nationalheroe ist die höchste Auszeichnung,

die einem Freiheitskämpfer in Jugoslawien zuteil werden

kann) befinden sich zwölf Juden. Dies ist ein Prozent-

satz, welcher weit über dem Anteil der jüdischen Bevöl-

kerung an der Gesamtbevölkerung Jugoslawiens liegt.

Diesen höchsten Ehrentitel erhielten neun Juden, die im

Kampf gefallen sind, und drei überlebende. Eine grosse

Anzahl von Juden ist durch hohe und höchste jugoslawi-

sche Orden für ihre Verdienste im Befreiungskampf aus-

gezeichnet worden.

Es ist interessant, dass das jüdische Leben auch

während der Zeit der Verfolgungen durch die Nazi bzw.

während der Zeit der deutschen Okkupation Jugoslawiens

nie vollends aufgehört hat. Wo immer es ging, bildeten

die Juden kleine Zellen und Gruppen, in welchen sie ihr

religiöses und kulturelles Leben aufrechterhielten:

innerhalb der Reihen der Freiheitskämpfer, im Untergrund,

ja sogar in den Gefangenenlagern. Verschiedenen Gruppen

gelang es sogar, miteinander in Verbindung zu bleiben.
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Der Wiederaufbau beginnt

Nach der Befreiung im Jahre 1945 gab es in

Jugoslawien nur mehr 13. 500 Juden« I.500 der Über-

lebenden fanden in anderen Ländern eine Heimstätte«

Drei Faktoren waren dafür bestimmend, dass diese 13»5oo

überlebenden Juden, von denen jeder seine engsten Ange-

hörigen und all sein Hab und Gut verloren hatte, ins

Leben zurückfinden und das Leben meistern konnten: Der

eigene Wille zum Leben und zum Wiederaufbau, die ausser-

ordentliche Hilfe der jugoslawischen Behörden und die

Hilfe unserer Brüder und Freunde in der Welt.

Jugoslawien war das erste Land, das ein sehr

strenges Gesetz gegen jegliche Tendenzen von Antisemi-

tismus erlassen hat. In Jugoslawien wurden die Kriegs-

verbrecher ausnahmslos und unerbittlich verfolgt, dies

unter Wahrung der Prinzipien von Recht und Gerechtigkeit.

Dadurch wurde in Jugoslawien die Atmosphäre so richtig

gereinigt. Es wurden Gesetze erlassen, durch welche auf

Grund eines summarischen Verfahrens den überlebenden

Juden ihr entzogenes Eigentum zur Gänze rückerstattet

wurde. Jüdische Gemeinden erhielten von Staatswegen Sub-

ventionen. Die Juden wurden in Jugoslawien als eine

Minorität mit allen Rechten einer Minorität anerkannt.

In unserem inneren jüdischen Leben geniessen wir

vollkommene Autonomie, Wir konnten mit jüdischen Orga-

nisationen im Ausland ohne weiteres Fühlung aufnehmen.

Die Hilfe unserer Brüder aus dem Ausland wurde uns durch

das American Joint Distribution Committee gebracht "ich

halte es für meine Pflicht", führte Dr.Vajs aus, "die

unvergänglichen Verdienste des Joint für die Wiederauf-

richtung des jüdischen Lebens in Jugoslawien nach 1945

zu unterstreichen. Diese Verdienste des Joint wurden

auch von der Staatsführung anerkannt. Der Direktor des

Joint in Jugoslawien erhielt vom Staatspräsidenten Tito

den höchsten jugoslawischen Orden mit einem Widmungs-

brief, in welchem es heisst: 'Für die Verdienste um die

Völker Jugoslawiens, insbesondere um die jüdische Bevöl-

kerung. *
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Die Periode des Wiederaufbaues der jüdischen Ge-

meinden in Jugoslawien dauerte von 1945 bis 1948. In

dieser Zeit wurden grosse Leistungen vollbracht, Syna-

gogen und Tempel wiederhergestellt oder neuerrichtet,

Friedhöfe instandgesetzt, es entstanden Bibliotheken,

auf kulturellem Gebiet wurde vieles geschaffen und un-

ter anderem auch jüdische Sängerchöre gegründet.

Ein neuer Faktor - Israel

Im Jahre 1948 begann der zweite Abschnitt der Ge-

schichte des jugoslawischen Judentums nach 1945. Dieser

Abschnitt wurde fast ausschliesslich durch die Gründung

des Staates Israel beeinflusst. Die Gründung des

Staates Israel war ein gewaltiger Reflex«

In Israel war der Freiheitskampf noch im Gange,

der Krieg gegen die arabische Übermacht, da meldeten

sich in Jugoslawien viele unserer Gemeindemitglieder,

um den jüdischen Kämpfern in Israel zu Hilfe zu eilen.

Sie konnten dies ungehindert tun. Diesem Vortrupp folgte

eine gewaltige Welle der Emigranten nach Israel, einer

legalen Emigration, der seitens des jugoslawischen Staa-

tes keine Hindernisse in den Weg gelegt wurden.

Die Vorbereitungen für diese Massen-Ali jah nach
Israel wurden von uns, der Föderation der jüdischen Ge-

meinden, durchgeführt. Im Verlauf von drei Jahren über-
siedelten etwa 8.000 Juden aus Jugoslawien nach Israel.

Sie konnten all ihr Hab und Gut mit sich nehmen. Ihre
Geldmittel konnten sie im Wege der Jugoslawischen

Nationalbank zu einem günstigen Kurs transferieren. In

allen diesen Belangen war die Zusammenarbeit mit den
jugoslawischen Behörden eine harmonische und vorbild-
liche.

Diese Massen-Alijah als Gruppenerscheinung ist
jetzt beendet. Aber immer wieder gehen Einzelne nach
Israel. Wir haben auch eine Rückwanderung. Wir unter-
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suchen nicht die Gründe, warum der eine oder andere aus

Israel ins Land zurückkehrt. Wir nehmen ihn bereitwil-

ligst auf und betrachten ihn wieder als vollwertiges

Mitglied unserer Gemeinschaft.

Wirkliche Gleichberechtigung

Wir haben heute in Jugoslawien etwa 6.500 regi-
strierte Gemeindemitglieder. Weniger als die Hälfte der

Zahl der Juden nach der Befreiung, Und trotzdem halten
wir unser jüdisches Leben und unsere jüdische Kulturar-
beit nicht nur im vollen Ausmass aufrecht, ja wir ver-
stärken noch unsere Zusammenarbeit. Hiefür ist einer-
seits die Ausstrahlung des Staates Israel massgebend,
aber auch der Umstand, dass wir, die wir im Land geblie-
ben sind, uns umso mehr als Juden zusammenschliessen.
Wir haben im Lande 35 Gemeinden; von diesen können aber
nur fünf oder sechs als grössere und vollwertige jüdische
Gemeinden angesehen werden.

Unsere soziale und wirtschaftliche Lage im heuti-
gen Jugoslawien ist in jeder Beziehung zufriedenstel-
lend. Die Juden arbeiten in verschiedenen Positionen
und in verschiedenen Stellungen innerhalb der soziali-
stischen Wirtschaft Jugoslawiens mit. Sie sind ein Teil
des grossen Staatsapparates. Es gibt Juden, die im

Staatsleben bedeutende Positionen innehaben, in der Wirt-
schaft, im Kulturleben und auf verschiedenen anderen Ge-

bieten. Wir haben vier jüdische Generale in der Armee
und viele hohe jüdische Offiziere. Wir sind in jeder
Beziehung vollkommen gleichberechtigt. Die soziale Dis-
krimination, die im alten königlichen Jugoslawien be-
stand, hat vollkommen aufgehört. Es gibt praktisch
keinen Antisemitismus, was aber nicht bedeutet, dass es

nicht innerhalb der früheren reaktionären Kreise noch
Antisemiten gibt. Das Wichtigste ist, dass die Erziehung
der Kinder in der Schule so ausgerichtet ist, dass es

keinen Antisemitismus geben kann.
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Unsere Hauptaufgabe: jüdische Kultur

Unsere Hauptarbeit richten wir auf das kulturelle

und erzieherische jüdische Gebiet. Wir haben zwei jüdi-

sche Kindergärten und Sommeraktionen für die Jugend.

Wir haben Kindergärtnerinnen zur Ausbildung nach Israel

geschickt. Wir publizieren ein Bulletin in serbischer

und englischer Sprache. Wir haben ein Buch über die

Verfolgung der jugoslawischen Juden während der NS-

Zeit herausgegeben. Wir unterhalten mit verschiedenen

jüdischen Organisationen engen Kontakt, vor allem mit

dem Jüdischen Weltkongress, dem wir seit seiner Grün-

dung im Jahre 1936 als Mitglied angehören. Wir waren

bei allen wichtigen Tagungen des Jüdischen Weltkongres-

ses durch Delegierte vertreten und nehmen an der Arbeit

dieser zentralen jüdischen Weltorganisation lebhaf-

testen Anteil.

Von besonderer Art sind unsere Beziehungen zu

Israel, nicht nur deswegen, weil es der jüdische Staat

ist, sondern weil mehr als die Hälfte unserer Glaubens-

genossen, die mit uns die Jahre der NS-Barbarei über-

lebt haben, nunmehr eine endgültige Wohnstätte in

Israel gefunden haben. So bestehen die mannigfaltigsten

Bande zwischen den Mitgliedern unserer Gemeinden, die

in Jugoslawien geblieben, und Verwandten und Angehöri-

gen, die nach Israel gegangen sind, Bande, die sich in

der verschiedensten Art immer wieder manifestieren.

Unser Blick wendet sich aber unbeschadet der

Aktualitäten des täglichen Lebens auch immer wieder der

Vergangenheit zu. Unsere Anstrengungen gelten den Ar-

chiven der Vergangenheit. Wir sind dabei, die Quellen

der zweitausendjährigen Geschichte des jugoslawischen

Judentums zu sammeln und in ein System zu bringen. Wir

haben tausende und tausende von Dokumenten gesammelt
oder fotokopiert. Nicht minder gilt es Anstrengungen
zu machen, um Wahrzeichen zu schaffen, damit die schreck-

liche Tragödie der Nazijahre nicht in Vergessenheit ge-
rät, damit unsere Märtyrer nicht vergessen werden. Wir
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sind stolz darauf, bis nun neunzehn Denkmäler in ver-

schiedenen Städten Jugoslawiens für unsere Märtyrer,

für die jüdischen Opfer der Nazibarbarei errichtet zu

haben. Wir unterstützen selbstverständlich mit grösster

Begeisterung die Campagne für den Jar Hakodashim, für

den Wald der Märtyrer, in Jerusalem. Wir werden für un-

sere sechzigtausend Toten sechzigtausend Bäume in die-

sem Walde pflanzen.

"Dieser Bericht, den ich Ihnen gegeben habe",

mit diesen Worten schloss Univ.Prof .Dr.Vajs seine Aus-

führungen, "ist keine grosse Geschichte«, diese kleine

Geschichte ist aber doch ein Teil des grossen Gesche-

hens, dessen Aspekte sehr menschlich sind, ein Teil der

grossartigen und unvergänglichen Epopöe des jüdischen

Volkes.
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PhllodopUi^ in Fr Riikrar
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'b.\ii'o "iCin av/^ites Aul'iage dea iaoh^ii ,T^röffent'*

Höht ^daa er nooix ia dar Jftnl^

tun 0ln auafllhriioiiaiji Vorviort vorm^hrt. im gaaaen i40 Jeib«n

«tarJc ( Varxag ^üeflentllohes Le^öD* S.m.b.H. ^J^raakfart a.M, ^Ganslt»!-

nw mi 9.80. Karton^IÄi 7^50). Ma öein iach "Von Haüöerl zu Heidagf^'«''

iat aaoh dieö »ine tempöiamentyoliß ^^treit^oaxif t, die oiüh gegen d^Q

"ßelüteswlö^tn^ohaftadogBUi'* Pvendjt »rlao die *-ritii. der Phäaemenologie

und des iiXiBteatialitJir^iQrifffgäiist. I^eiilcii Itriu ai^ae^^ i^ogmü, in Den taoh-

land boheirngtöt, da aach der MQdruok "öeiutcsiviüue/iöciiaft" in >elner

anderen europäieoiiaa -»praohe eziatiort and uberiiav-pt imvibc^r^setzba:

Ist. i^en G-ec^euQtaiOd dioaer »ftgöüiic^iy/aoiaiJOiiWiciiitin-sohaftea üilden

näBilioh JÄaaipiineUju:.«? imu anderifwcr aoziaie oder hiiroanistiiaohe Wleaan-

»ehftften n^nn^ ^wob«^! nooii gewlohtige ^weifsl b^^51^ei^'^n, od die^e Dis-

ilplinaa einen OradÄ der innoren Seife crreioiit Ixabon^dle die -^e25eloh-

nting *'Wiö3ea9aiiaf t "^ überhaupt roohUfertig^* «i^ulius -«^raft möchte

einer leii mxm dieser Wiai:ien3gebiete den •^atarv/is^enöohaftei, einordnen,

80 2.B, die Payohoicgio.Ob die» aber Im ganzen angängig ist|aoheint

mir trot« der v^rdlanatlichen GrrundainüiiellUMg /vrtiftö av^e.lfelhaft.

X)or Veri'a^^i'jer findet ^ daös die Gefahr dio^esj gjiateawiaaan-

Äohaftiiohdn i^ogiua^ u;iiöo gro^öer &ei, »jiie aioh doion ''3tlixim.^n löeldon,

die auoh die ^üator viööenachaften für die ^ei^te3wia^enB<^haft reklamle-

rta, ou loit varaoai^ denen i'eotx^iiLdn Ha;i;äcjrl, Jurig-Pauli, und Weiz-

»äo>r?r*'' Kraft wendet eion also gegen Uaeent^cliait^t^indllchkoit ,.ja (UfJ^

den OIi«kar«uiti^>riiis, der nach ihia zweifeliüs dem geißtedwA^öenaohaft-^ ^

liehen Anspruch innofvohnt« ^i» JauL^iut iuulLkiulgegendbddIdün **Anfängen

der geiabb^wia^enaohaftliohen Methodologie bei Windelband und I^ickert

mit ihren juugatan Pornniliürangon ^ (vae z.B^ boi tleidcgg*r und

Hothaoicer i luritiaah geatlioBit, lu iii ii /^leTS*tere aioh ^unTerbluiut ^'^y^
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Göl»l6tl itaiiiew-^cs ^ioncg«a ist. Sa ninf»,a8V b,B. l'tiaclogiö nnä Jiu-is-

pnaerj!, difl et ale «3X.gnetiim- bo3tici.n.*t, ferner .iiilojophie, <.Ue

nach ihm ei-e rloht ewpii-lecUe WiBaonaohrJTfc ist, daxLi a^Jxjh aesohichUe

Philologie.Pepohologde ,X'äd,agogik..iosiiaLiii3a6nao(iaftön und Politiiä:.

"Be äandolt aiab e.l8o(w9rm maa von PhiloaopHia aüsiahU) jalMe^toj^a

nm ein Eonglomorat von aatorltärfln i3-ebild«fl and vom »mplTlaohen 'aasen-
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"MiöobgoblU«" , m d«m "«laaenaohaft.xiobo ;ii-köuntaiö «ii. lä,ünat.leii.ioh«r

Gesfcal.tung und r.5t. ethi8oii-roligl8^«.n Appall " auftritt.ab.r ni.;ht

aaftraten 30llt«. könnte larm J^i^fg^^» ^*^^ ^^^'^ ^e^agte hinaix«

•rwfehntan 8wei JDogmUiken, d..nu d«x PhJ.losoptxie -JJid achlie«alioh

dor ü%>-lgan,3K aaiiihsi't; gemachten «upirLioben ms2ipliaon,*x« deren

"vl3^3©rsohaf*l.loher üahelb sioh In den iLritisoA geiaurlen x.e?eic.h der

Ej.tur'^desenechnft oinordne^,." Da mögen einea ^weiiel auf8toLt5oa,aiioh

T/enn aJan "(JeletaswiBeenaohaft" »Dlehnt, aaraal der Verfasser aogar
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eine "nloht -^^^i^'fef^iii a ipturwiat:

elne"?'l88en«ohaft von der Kultur mr aia abl.i^/ertfreio Ilttur

wl«eenoo'mft, mBRlich iet." Pejohologie ist eine -atftHi8E>eucoi«'.ft

»

«a^t i:ir.n;.me aogeannnt« geiateswieGenaohaftllche PeyoholOKie ist

acoh nie ü^a^ daa ttluanag^Saugen , was aie der Laienp^i^oaologie und

d«r wl83en8ü&Äftlioäcn Payoheloffie ontnünmen^t^

i)l« aaiate8wl8:.enecaaft,at3lit XreiV^--at. " ird von einer 5r-

kenntnlamtien au* anderen getriebtn und endet sohlieaüiioli in der
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'^'inwfa SüiGtca iot Alna r^iigioüe Yü.-dtol Inas", "oin Irl-es^ohea Bei-

öiiöl .ru,T sir..än :>'i;::rifi' oima -;-.'ra .f o<l:!i.^?•naa .Änsch-nung" . Kraft

bllr;^ Uhcr beaehreiber Äo^ und erklärendee i3e?roifen «rhaoan
eein «rii, i:Jx ^clnt ,dt^4€^v;i. btroU^ Lcibnls beii^trkt hat, Juriornxdona

v&r vitf 'j fieiL "-
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Tir. Ä Thcolorif- ein£.nder 70i-v;taiafc Bind. Eoidc bt^snepmohen Vtitixtxeftaa xzn

rlnax Srk-antElG chna 3rlurr.!?i*-.aia r^ntiieltan, ein J^'st^ra grundi..:4ür

'••«hrhait. Die ••^''•oiifido^^iii" m.To .w.t;dopar.i,laie?t w*»rd<m,i8t sie

dc3h ,-n:- «Ina Haohtai^oiiJik»ab:>? iriina M«30.i3ohr.f<slioh»i. :-le l'Ueorie

.;lcr 'Jciatsavrtaiar.sohöft; fUhra au ain,!r " dnrohfj^liend'jn Thöo^ogloiartm«

Wa3 Philo io;4rl «^ab klangt , so sind sowohl Jt^^nc^tik aia auch

'"illJ&naohaaung d;.3C9ia(» üxu.udXoc«r V/ahrhait , 9i^ erheben Anapruchs, die
v.'.o T^^'^ '.er 'l-rncjwchaf ';, toU. rät dor wis^en^ohpftlioaen Philosophie

ix I:onjri1.fct hx^n^nn, E'-afli ii.tf rsohtldct näjr.lich «iun "wlaBanachEftH-
cK? Ph51oarphtfc" von c^r '*^.?ltnr.-:cl:n:3i«iee>-^-n -f^ophu" , die eij^enfclieh

n-lchtt. -n&nrr.^ sei, ,«lo di "-lision der den. t^u^olopiachan i)ofma Snt-
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ph'itiöche cJt^hio\«.Hi4d-?atTx.ng.
^ f oadazn aine erklurflojA ^rfaururiga-
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-i'<*nltHtnl;.iviith«rHi3 6,>/ibor Bit\f. FI.B.Acton.Lonr on, A.Churoh^ Prinoeton

(TBUj,, H.0htj»i»:l33,9b9JKloTt;, B, Henry -Herrvnnn »Breiieu, Z.B.Popper ,Loit.

don, J.WJI, WatMns ,Iondoii, Mast Zeitschrift erscheint such in eng-
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1 Sprecher



Alexander Baumgarten hat die Bez<^inhnunLg "Ästhetik" in dem

heute üblichen Sinne als einer Philosophie des Schönen um die

die Mitte des 18. Jahrhunderts geprägt, aher ihr Gegenstand

ist uralt und man könnte den griechischen Lichter Simonides,

der im 6. Jahrhundert v.Ch. lebte, als den ersten wirklichen

Ästhetiker betrachten, weil er nach Plutarch den Ausspruch

tat, die Poesie sei eine sprechende Malerei und die Malerei

eine schweigsame Poesie, ein Thema, das Lessing nach 2200

Jahren im "Laokoon" wieder aufnahm, in dem er gewissermaßen

Simonides zu widerlegen suchte, indem er die Poesie von der

plastischen Kunst abgrenzte. Heute ist der Ruhm Lessings als

eines Ästhetikers wahrscheinlich in Rußland und Polen größer

als im Westen. Seit der Mitte des 18. bis zu den dreißiger

Jahren des 20« Jahrhunderts waren die Länder deut eher Zunge

führend auf dem Gebiete der ästhetischen Studien und haben in

dieser Zeit nach Ansicht von Thomas Munro hierin größere

Leistungen aufzuweisen als alle anderen Länder zusammengenommen.

Max Lessoir begründete 1906 in Berlin die "Zeitschrift für

Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft", die 1943 ihr

Erscheinen einstellte. Seit einigen Jahren führt Heinrich

Lützeler dem Namen nach diese Zeitschrift als Jahrbuch fort.

Indessen hat sich die Initiative auf ästhetischem Gebiete nach

Amerika verlagert, obwohl Prankreich und Italien, namentlich

aber Frankreich, wichtige Leistungen für sich buchen können.

In gewissem Sinne ist heute "The Journal of Aesthetics
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& Art Criticism" das im internationalen Sinne einflußreichste

Organ für Ästhetik. Es wurde von einem Flüchtling aus Deutsch-

land, dem Musikologen Gatz begründet j der aber bald darauf

starb. 18 Jahre hindurch wurde es dann von Thomas Munro am

"Cleveland Museum of Art" in Clevelandj Ohio herausgegeben.

Er gab jetzt die Stellung auf und unter seinem Einfluß wurde

die Leitung jetzt nach Detroit verlegt, wo Herbert M.Schüller

die Redaktionsgeschäfte führt.

Zweifellos wurde die amerikanische Ästhetik und Kunstwissen-

schaft durch die Einwanderung deutscher Kunsthistoriker be-

fruchtet. Zu diesen gehörten Panowsky, Friedländer, Tietze

(Wien) , die Musikforscher Gurt Sachs und Einstein.

Es ist klar, daß die in der amerikanischen Philosophie und

Psychologie obwaltenden Tendenzen in der amerikanischen

Ästhetik wiederkehren, da sie aus demselben geistigen Boden

herrühren. Es besteht eine Grundlinie des Naturalismus und

Empirismus, denen sich pragmatistische und neuerdings psycho-

analytische G-edankengänge hinzugesellen, und zwar vor allem

der Freud'schen Richtung, aber auch derjenigen von G.G. Jung.

Dies betrifft namentlich die Literaturtheorie. Die in Europa

so mächtigen phänomenologischen Theorien der Kunst, dann die

Ontologie der Kunst fehlen in Amerika gänzlich. V/eder der

Existentialismus Heideggers noch derjenige von der Sartre* sehen

Spielart worden in Amerika betrieben. Gerade dieses Fehlen ist
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für die amerikanischen Ästhetik bezeichnend. Eine reinliche

Scheidung zwischen Kunstwissenschaft und philosophischer

Ästhetik besteht in Amerika nicht. La der kulturelle Relativis-

mus vorherrschend ist, wird ästhetischen Werten v/ohl eine

kulturelle, aber keine absolute Geltung zuerkannt, man betrach-

tet sie im allgemeinen als wandelbar. Die Ästhetik des

philosophischen Idealismus besteht nur in Relikterscheinungen.

Dagegen sind semantische, sprachphilosophische und psychologi-

sche Untersuchungen gang und gäbe. Während aber die Empiristen

alter Schule die Ästhetik zur empirischen Wissenschaft auszu-

gestalten bestrebt sind, halten die Sprachphilosophen dies für

verfehlt, weil sie die Ästhetik als Begriffswissenschaft anse-

hen, die zur Philosophie, d.h. Sprachphilosophie gehört.

Im allgemeinen gibt es drei Schulen der Ästhetik in Amerika,

die semantische, die sprachphilosophische oder analytische

und die naturalistische, v/elch letztere die philosophische

Tradition Amerikas repräsentiert. Die amerikanische Ästhetik

hat ihre Reife und eigentlicte Gestalt erst nach dem zweiten

Weltkrieg erlangt. Der Begründer der empirischen Tradition

in der amerikanischen Ästhetik ist George Santayana, ein

Spanier von Geburt, der aber im Hause seines Stiefvaters , eines

reichen Kaufmanns in Boston erzogen wurde. Sein natürlicher

Vater war ein hoher spanischer Funktionär in den Philippinen.
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Santayana war ein typischer Geistesaristorkrat und daher auch

einer der amerikanischen "expatriates" , die einen großen

Teil ihres Lebens im Ausland verbrachten, um allerdings dort

das fortzusetzen, was sie in der Heimat angefangen haben, denn

von ihrer ausländischen Umgebung wurden sie im Grunde genommen

wenig beeinflußt. Ihr Fernbleiben von der amerikanischen

Heimat war wohl eine Protesthandlung, aber nicht mehr. Zu

solchen Heimatflüchtigen gehört auch der Dichter T.S. Eliot.

Santayana beschloß sein Leben als Pensionsgast eines römischen

NonnenklosteiB, wo er vor elf Jahren hochbetagt starb. Finanziell

unabhängig suchte er dort nicht geistige Anregung, sondern

Ruhe und Sammlung. In seiner Jugend fand er beim Begründer

des amerikanischen Pragmatismus William James viel Verständ-

nis und erlangte wie James eine Professur an der Harvard

Universität. Er gab sie aber noch vor dem ersten Weltkrieg

freiwillig auf und übersiedelte nach Europa. Santayana war

im Gegensatz zu James, der ein Freund des Idealisten Henri

Bergson war, erklärter Naturaliöt -und Materialist, allerdings

mit platonisierenden Neigungen. Sein ästhetisches Hauptwerk

"The sense of beauty" wurde noch 1896 geschrieben. Er war

auch Lichter und literarisch bis ans Lebensende tätig und

überdies der beste Stilist unter den amerikanischen Philosophen«

Trotz seiner zeitweiligen Wirksamkeit am "Trinity Collen "in

Oxford, trotz einer ästhetisierenden Würdigung des Katholizis-

mu! hat sich Santayana nie in Europa geistig eingelebt.
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Sein bekanntester Schüler und Anhänger in Amerika war der

Ästhetiker Irwin Edman von der ColumlDia Universität, der

inzwischen ebenfalls gestorben ist.

Santayana betrachtet das Schöne als ob jektivisierte Lust

(objectivized pleasure), somit als etwas Subjektives, nach

außen auf den schönen Gegenstand Projiziertes, doch spricht

er dem Schönen nicht jede Objektivität ab. Er meint, daß der

schöne Gegenstand durch seine Form jene Lust auslöse und auf

sich ziehe, so daß sich zwischen dem Inneren und Äußeren eine

gewisse Harmonie ausbilde. Daneben treten bei ihm asketische,

•Tolstojanische Züge auf. Er ist gegenüber den "schönen

Künsten" skeptisch eingestellt und diese Skepsis wurzelt im

Sittlichen. Er betont, daß die Kunst eine "Verlängerung" des

Lebens, d.h. eine Ausdehnung der Lebenstätigkeit sei und dieser

Gedanke stellt auch die Grundlage des Pragmatismus in der

Ästhetik dar. iant^ycinr. betont, daß die Kunst schal, blaß,

ja häßlich werde, wenn sie sich vom Nährboden des Nützlichen

und des Sittlichen völlig loslöse und lediglich Laune, Prunk

und Affektation werde. Er ist also keineswegs ein Anhänger der

absoluten Autonomie der Kunst. Sie kann "leblos, affektiert,

und dem kultivierten Geschmack häßlich dünken... und am

Trivialen zugrundegehen wie sie aus dem Enthusiasmus entstanden

ist.... Die Liebe zum Schönen hat eigentlich niemals ihren

Nährboden in den Künsten gefunden." "Die Kunst mag dekorativ
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Rein, sie ist aber weder nützlich noch vernunftgemäß. Sie führt

nicht zum menschlichen Portschritt," Santayana ist eben

Rationalist und da ihm die ganze Welt zum großartigen Schau-

spiel wird, braucht er nicht die Kunst als Ersatz. "Rationale

Kunst" kann sich nach ihm so offenbaren, daß sie eine gewisse

Lebensform unterstreicht oder indem sie sie ausdrückt.

Künstlerische Form wird dann "rational",, wenn v^ir mit innerer

Freude und Anteilnahme das tun, was v/ir zu tun haben. Die

höchste Kunst bestünde darin, daß wir die Natur dekorativ aus-

gestalten und des Lebens Nebentöne dem Entzücken widmen. Lies

kann aber nicht im luftleeren Raum geschehen, sondern der

Lebenskern muß dabei fest begründet sein. Santayana war dem

Ästhetizismus als einer verfeinerten Sinnlichkeit abhold, die

leicht in Entartung der Kunst umschlagen kann. Santayana war

darin der erste amerikanische Ästhetiker, daß er das ästheti-

sche Erlebnis nicht als etwas Überweltliches ansieht, sondern

meint, daß jedes Erlebnis im Zustand seiner größten Reife und

Entfaltung ästhetisch v/ird. Er spricht also dem ästhetischen

Erlebnis die Besonderheit ab. Las ästhetische Erlebnis ist

lediglich eine Lebenssteigerung. Liese Verbindung des Kunst-

erlebnisses mit dem Alltag des Lebens bildet ein wesentliches

Merkmal der amerikanischen Ästhetik und gelangt beim

Pragmatisten John Lewey zur klarsten Ausprägung. Man vergleiche

damit die Heidegger ' sehe Einstellung, für die der Alltag das

Uneigentliche wird, das Eigentliche aber im Sein zum Tode
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erblickt wird. Es ist dies die Abkehr vom Leben.

Santayana war trotz seiner ethischen Stellungnahme im Seelen-

grunde Ästhet^ er meint nämlich, daß die ästhetische Ein-

stellung- ohne moralisch im engon Sinne zu sein- uns den Vor-

gesclimack völliger Anpassung der Dinge an unsere Fähigkeiten

und unserer Fähigkeiten an die Dinge gewähre. Sollte sich diese

Anpassung auf den gesamten Umkreis des Lebens erstrecken, dann

wäre dies die ideale Existenz. Schon in dem Frühwerk "The

sense of beauty" erklärte eri Falls v/ir aus dem Leben alles

Übel entfernen, dann bliebe außer der ästhetischen Lust v/enig

übrig. .«Selbst die Kenntnis der V/ahrheit wird zum ästhetischen

Entzücken, denn Wahrheit ohne weiteren praktischen Nutzen ist

lediglich ein Landschaftsbild.

Am Lebensende neigte sich Santayana immer mehr dem Neoplatonis-

mus zu. Er neigte damit den Qrundauffassungen solcher

amerikanischer Frühgestalten wie Ralph Walde Emerson zu.

V/ie Plotin hält er das Schöne für etwas Geistiges und meinte

s

nur die Y/erke der Phantasie sind gut,.. die Welt der V/irklich-

keit..ist Asche im Munde. Er pries die ursprüngliche schöpferi-

sche Phantasie -die sich zur Kunst und Religion steigert- als

die erste und einzige Form des Gefühls. Er erblickte in der

Vernunft eine Abart phantasiemäßigen Denkens. Die Kunst

wurde ihm zur Aktion, die das Körperliche überwindet und die

Welt zu einem kongenialen Reiz für die Seele gestaltet.
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Deswegen ist sie auch nützlich und praktisch. Der ästhetische

Wertj den manche Kunstv^erke meistens wegen ihrer sittlichen

Bedeutung besitzen, gewährt eine Befriedigung der menschlichen

Natur. Man muß diese Vorteile keineswegs als rein

utilitaristisch betrachten, denn selbst die materiellste aller

Künste, die vom praktischen Nutzen beherrschte Architektur,

hat ihre Hauptmühe auf Tempel, Paläste j Triunphtore und

Grabmonumente gewendet, die ein Zyniker als unpraktisch

bezeichnen könnte.

Santayana betrachtet die Künste als sittlich, weil ihm jedes

geistige G-ut sittlich erscheint. Der Y/ert der Künste hängt

davon ab, ob sie dem Glücksstreben nützen, da der Grundsatz,

daß alle Institutionen dem menschlichen Glück zu dienen haben,

v/eit tiefer verwurzelt ist als der Kunstkult. Nur er kann die

Grundlage bilden, auf der die Kunst sicher ruhen kann.

"Bestrickt sein," sagt Santayana, "heißt nicht erlöst sein,

auch wenn alle Magier und Ästheten es behaupten würden."

Selbst der ästhetische Impuls darf nicht überhandnehmen, die

Lebensmusik der Harmonie berauben und die Seele zersplittern.

Der Geist ist nicht das Ganze des Lebens und hat als Kind in

dessen Familie keinen Anspruch auf Vorrang. Der naturalistische

Grundzug der amerikanischen Geistigkeit wird in solchen

Äußerungen offenbar.
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David Prall, der ebenso wie Santayana an der Harvard Universi-

tät lehrte, bildet insofern einen Übergang zur amerikanischen

Ästhetik der Gegenwart, als er sich nicht mit weltanschaulichen

und Lebensproblemen wie Santayana und auch John Dewey, sondern

ausschließlich mit Ästhetik abgab. Von der deutschen

psychologischen und formalistischen Ästhetik offenbar beein-

flußt, verlegte er in seinem Hauptwerk "Aesthetic Analysis"

den Standort des ästhetischen V/ertes in den Bereich des rein

''Sinnlichen", in die "ästhetische Oberfläche" (aesthetic

surface). Prall glaubt, daß die sinnlichen Werte des Gesichts

und des Gehörs einer gesetzlichen Verkettung folgen und die

ästhetische d.h. schöne Oberfläche schaffen, so daß die Kunst

hier zu einer Oberflächenerscheinung wird, die in unserer

leiblichen Beschaffenheit gründet. Wenn in diesen sinnlichen

Momenten auch Gefühlswerte abgelagert werden, dann bilden auch

sie einen integrierenden Bestandteil der sinnlichen Oberfläche.

Nicht aber alle Kunst läßt sich in dieses Sinnenschema zwängen,

sondern bloß jene Künste, die man heute als asemantisch

bezeichnet, etwa die sogenannte reine Musik, die abstrakte

Malerei. Diese Künste bezeichnet der Franzose Etienne Souriau

als die Künste ersten Grades. Die semantischen Künste s Poesie,

Drama, Roman, darstellende Malerei und Skulptur, alles was

gegenständlich ist und Inhalt hat, paßt in Pralls Rahmen

weniger hinein.
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Wenn Prall ausschlielSlich Ästhetiker war^ so trifft dies nicht

für den führenden Philosophen der zwanziger und dreißiger

Jahre John Dewey zu, der wie Santayana 1952 starb, aber,

1859 (f^ehoren, ein noch höheres Alter als Santayana erreichte.

Als Begründer der instruinentalistischen Abart des Pragmatismus

und als Vorkämpfer des Fortschrittsgedankens in Staat und

Erziehung, aber auch auf Grund seiner kleinbürgerlichen

Herkunft und seiner demokratischen Gesinnung war Dev/ey das

genaue Gegenteil von Santayana. Er war auch kein Ästhetiker

von Pach, sondern wandte sich ästhetischen Prägen spät in

seinen Leben zu, hauptsächlich unter dem Einfluß seines

Preundes Pr. Albert C.Barnes, einem Millionär und Kunstsammler,

der in Merion, Pennsylvania, die größte Privat-Sammlung

französischer nachimpressionistischer Kunst in Amerika zusammen-

trug. Als er 1952 -im gleichen Jahr wie Pewey- starb, umfaßte

sein Besitz, der in eine Stiftung umgewandelt wurde, 200

Bilder von Renoir, 100 von Cezanne, 65 von Matisse und 30 von

Picassos blauer und rosa Prühperiode. Pie Negerplastiken aus

der Barnes' Galerie wurden von Thomas Munro, dem späteren

Herausgeber des "Journal of Aesthetics & Art Criticism"

in einer besonderen Studie behandelt. Munro war nämlich an der

Columbia Universität ein Schüler Deweys und dieser emxpfahl ihn

dem Samm^ler Barnes als Museumsfachmann. Munro übersiedelte

später in das "Cleveland Museum of Art." Hier mag folgendes

erwähnt Werdens wenn es sich um Malerei handelt, dominiert
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in Amerika der französische Einflui3. In der philosophischen

Ästhetik v/irkt heute die englische Philosophie der Sprache

am nachhaltigsten, hingegen v/ar in der Kunstforschung und

Kunstgeschichte bis in die vierziger Jahre hinein das

deutsche bzw. österreichische und schweizerische Vorbild

maßgebend.

Dewey hat in seinem Buch "Art as Experience" (Die Kunst als

Erlebnis) der Kunsttheorie des Pragmatismus klassischen

Ausdruck verliehen, aber diese Theorie verwirft die Eigen-

ständigkeit der Kunst, denn Kunsttätigkeit ist für sie nur

eine Verlängerung oder natürliche Erweiterung des Lebens-

prozesses. Pas Kunsterlebnis ist kein Erlebnis eigener Art,
«

es unterscheidet sich von anderen Erlebnissen lediglich durch

Intensität, Eülle und Reinheit. Pa Pewoy in seiner pragmatieti-

schen Grundeinstellung alle Lebensäußerungen auf Triebe zurück-

führt, die in animalischen Bedürfnissen wurzeln, kann er

für das Kunsterlebnis keine Ausnahme machen, vielmehr muß

auch der Kunstgenuß solchen Trieben entspringen. Aus dieser

naturalistischen G-rundeinstellung folgt die Kontinuität der

nicht künstlerischen und künstlerischen Erlebnisse. Pie Kunst

ist ein natürliches Bedürfnis, nicht ein metaphysisches wie

bei deutschen Philosophen des Idealismus. Auf der Pewey' sehen

Grundlage läßt sich schwer eine Hierarchie von Kunstwerten

errichten, das künstlerisch Bedeutsame vom weniger wertvollen
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untcrscheidenj weil das künstlerische Erlebnis rein subjektiv

ist und keinen objektiven Maßstab für den Wert eines Kunst-

werkes abgeben kann. Freilich v/ird in Amerika das Vorhanden-

sein solcher objektiven Y/ertniaßstäbe im allgemeinen bestritten,

obwohl die praktischen Kritiker ununterbrochen Urteile über

den Y/ert von Kunstwerken fällen. Woher nehmen sie ihre Maß-

stäbe? Dies können heute auch die Sprachphilosophen kaum

erklären. Ihr Standpunkt bildet indessen manchmal einen

gewissen Portschritt gegenüber demjenigen ihrer geistigen

Vorfahren, den logischen Positivisten, denn diese haben Kunst-

urteile nicht als wissenschaftliche Aussagen, sondern ledig-

lich als Gefühlsäußerungenj wie etv^a Lachen oder Weinen

gelten lassen. Nun gibt es einen festen Fundus von Weltkunst.

Ist er auf G-rund von bloßen G-efühlen, nicht von Urteilen

entstanden? Lies behaupten die extremen Relativisten. So

erklärt George Boas, die Kunstkritik müsse sich auf Erklärung,

Interpretation und Analyse beschränken und von jeder V/ertung

absehen. Er weist dabei darauf hin^ v^ie verschieden die Mona

Lisa von Leonardo vor, während und nach der romantischen

Periode bewertet wurde. Mehr gemäßigt im Subjektivismus ist

Gurt Lucasse, der im Anschluß an den französischen Ästhetiker

Vferon die Kunst als die Sprache von Gefühlen schildert.

Schönheit ist nach Lucasse ohne Bezug auf eine Person undenk-

bar, auch v/onn sie ein objektiver Zug von Sachen sei. Wenn mian

aber fragt, ob sie eubjektiv oder objektiv sei, dann ist dies
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gleichbedeutend mit der Frage, ob G-iftigkeit objektiv oder

subjektiv sei. Vferon hat übrigens seine Theorie noch 1882

verkündet und sie hat nach Lucasse auch auf Tolstois Ansich-

ten von der Kunst abgefärbt.

Eine Mittelstellung in der amerikanischen Ästhetik nimmt

Thomas Munro, der versöhnliche langjährige Herausgeber des

"Journal of Aesthetics & Art Criticism" ein, der auch die

Amerikanische Gesellschaft für Ästhetik organisierte. Seiner

Initiative war die V/iederaufnahme der internationalen Kongresse

für Ästhetik zu verdanken, seiner Anregung oder Beispiel

folgend entstanden Gesellschaften für Ästhetik in England,

Polen und Griechenland und ihre Organe s "The British Journal

of Aesthetics", "Estetyka" (Warschau) und "Chronika Aisthetika

(Athen). Als Kurator am Cleveland Museum of Art hat er auch

Gelehrte aus dem Ausland, namentlich aus Prankreich zu

längerem Aufenthalte nach Cleveland eingeladen, und auch den

greisen Max Bessoir unterstützt, als er in der schweren Nach-

kriegszeit in Deutschland ins Elend geriet. Munro » s Ausschei-

den aus der Leitung des "Journal of Aesthetics" wurde allge-

H

mein bedauert und er wurde per acclamationem zum Ehrenpräsi-

denten der "American Society for Aesthetics" gewählt.

Munro »s Ideal besteht in der Ausgestaltung der Ästhetik zu

einer empirischen Wissenschaft, wobei ihm die Biologie als

wissenschaftliches Modell dient. Lies bedeutet aber keineswegs
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den Ausschluß der Philosophie aus der Aesthetik« In seinem

ersten Hauptwerk "The Arts- and their Interrelations" (Die

Künste in ihrem Wechselverhältnis) unterzieht er die

bisherigen Klassifikationen der Künste einer Kritik, unter-

sucht die Arten künstlerischer Komposition und beschäftigt

sich mit der Morphologie der Kunst, der er sein besonderes

Augenmerk zuwendet. Unverkennbar ist seine empiristische

Grundeinstellung« Er bezeichnet seinen Standpunkt als

gemäßigten Relativismus und meint dam.it, es gebe nichts in

der Natur des Weltalls oder in einem religiösen System, das

für alle Ewagkeit die Vollkommenheit von Kunstformen gewähr-

leiste» Folgerichtig erklärt er jetzt in seinem^ soeben heraus-

gekormiienen umfangreichen V\rerk "Evolution in the Arts", daß

Kunstwerke keineswegs einen Ewigkeitswert haben, sondern eben-

so veralten wie andere Menschenv/erke . Dies stellt für die

Kunstanbeter eine besondere Häresie dar, weil gerade darin

die Besonderheit des Kunstwerks erblickt wurde, daß es nie

veralte und ewige Gültigkeit besitze im Gegensatz zu wissen-

schaftlichen Abhandlungen, die sehr bald durch neuere For-

schungen überholt werden. Nun behauptet Munro, daß ein Kunst-

werk nicht mit einer Abhandlung verglichen werden könne,

vielmehr sei es einem Werkzeug ähnlich, z.B. einer Waffe oder

einem Spaten; der Zweck des Kunstwerks bestehe darin, seeli-

sche Reaktionen hervorzurufen. Dies ist Munro^ stcchnologische
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Kunsttheorie. Munro glaubt an eine Evolution der Künste, die

allerdings nicht gradlinig verläuft, sich in eine viel-

gestaltige Dialektik verwickelt und auch nicht ewigen Fort-

schritt gewährleistet. Neuere. Kunst ist nicht notwendiger-

weise über ältere erhaben, aber auch nicht ältere über neue.

Die Kontinuität der vorästhetischen und der ästhetischen

Erlebnisse bildet, wie erwähnt, ein Grundpostulat der prag-

matistischen und auch der behavioristischen Ästhetik. Dies

ist auch von dem englischen Autor einer bekannten Kunsttheorie,

lo A.Richards, betont worden, der in Ameriko. zu großem Einfluß

und Ansehen gelangt ist. Schon Dewey hat das Wesen der künst-

lerischen Form folgenderweise umrissen s "Überall wo die Wahr-

nehmung weder geschwächt noch entartet ist, herrscht eine .

Tendenz dahin, die G-egenstände der Wahrnehmung so zu ordnen,

daß diese Wahrnehmung einheitlich und vollkommen sei. Die

Form, ist das Charakteristische eines jeden Erlebnisses."

Dies klingt nicht sehr verschieden von demjenigen, das die

Gestaltpsychologen als prägnante Form bezeichnen. Die Kunst

ist darnach die Verwirklichung des Pormbedürfnisses , das

bereits in jeder sinnlichen Wahrnehmung offenbar wird.

Somit ist das volle, eigentliche Erlebnis das ästhetische.

Der Italiener Luigi Pareyson verkündet die Ansicht, daß das

Formbedürfnis das eigentliche, menschliche Bedürfnis ist und

daß desw^egen die Kunst die höchste Verwirklichung des Men-

schentums sei, v/eil ihr Wesen eben in der Form liegt.
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Nach I.A. Richards nun, der ursprünglich ähnliche Ansichten

wie Dewey vertrat, zeichnen sich die ästhetischen von den

nicht ästhetischen Erlebnissen durch folgendes aus? erstens

durch ihre Neuheit ^ d.h. Frische 5 zweitens durch ihre

Kompliziertheit, drittens durch die Reichweite ihrer Wirkung.

Als Fachmann geht Richards mehr ins einzelne als Dewey, Ihn

zufolge wirkt das G-edicht als Nervenreiz. Formale Eieren-

Schäften des Kunstwerks wie Reim, und Rhythmus in der Poesie,

die Farbenkom.hinationen in der Malerei, Tonfarhe und Tonhöhe

der Musikstrukturen bilden ein Stimulans für das Nervensystem,

das durch seine Neuartigkeit und Frische unseren Erlebnissen

Anregung und Schwung verleiht. Nach Richards bilden etwa

Gedichte eine Klasse von Erlebnissen, die sich durch ein

gewisses Ausmiaß, aber sonst in keiner anderen Weise von

gewöhnlichen Alltagserlebnissen unterscheiden. Was ist dann

die Wirkung der Kunsterlebnisse? Sie besteht in der Erzielung

eines seelischen Gleichgewichtes im Einklang m.it der uns

umgebenden Lebenswelt. Die Kunst soll eine für den Lebenszweck

günstige Anpassung (adjustment) ermöglichen und die Entfaltung
er

der Lebenskräfte in weit wirksamer/ Weise fördern als andere

z.B. chemische Reizmittel. Sie führt als zu ihrem Endzweck zur

Synästhesie, d.h. einem harmonischen Gleichgewicht der Lebens-

kräfte. Um Mißverständnisse zu verrieiden betont Richards, daß

die Ubereinstimiviung mit der umgebenden Lebenswelt im Zustand

der Synästhesie keinerlei Harmonie mit dem V/eltall oder mit



- 17 -

dem "Unendlichen" 5 also nichts Metaphysisches ^ meint. Er will

also lediglich biologische Kriterien anv/enden. Dies ist dem-

nach Literaturkritik als Naturwissenschaft. Das Genießen von

Gedichten ist eine Art Therapie. Nach Richards ist derjenige

Seelenzustand am. meisten erstrebenswert, der die umfangreichste

Koordination der Tätigkeiten dos Organismus im Gefolge hat.

Dabei sollen Konflikte, innere Verarmung, Schrumpfung, Einer^ur^

Aushöhlung vermieden wordene Das gute Gedicht soll diesen

Idealzustand auslösen oder fördern. Von der phänomenologischen

Wesensbestimmung des Kunstgegenstandes oder dem marxistischen

gesellschaftlichen Unterbau des Kunstwerkes ist eine solche

Theorie gleich weit entfernt.

I.A. Richards hat seine Theorien zuerst in den "Principles

of Literary Criticism" (Grundsätze der Litoraturkritik) (1924)

dargelegt, um dann gemeinsam mit CG. Ogden das erwähnte

"Meaning of Meaning" zu verfassen, wo er sich einem ganz

anderen Problem zuwandte, nämlich demjenigen der dichterischen

Sprache. Damit ist der Übergang zur Semantik gegeben.

Die beiden Theoretiker stellten hier die Behauptung auf, es

gebe zv;ei Arten von Sprache, die eine sei deskriptiv d.h.

objektiv schildernd wie die Sprache der V/issenschaft c Dies ist

eine Tatsachensprache. Dann gebe es eine Affektsprache, also

eine Gefühlssprache, deren höchste Steigerung die Sprache der

Poesie sei. Sie ist "beschwörend", evokatorisch wie die Sprache



- 18 -

^.

der Religion. Dies drückten CG-, Ogden und I.A. Richards fol-

gendernaßen aus s "Eine Dichtung hat ebensov/onig wie Religion

Bezug auf einzelne, bestimr.ite Gegenstände. Sie haben aber

beide eine andere, nicht minder wichtige Funktion; in ihnen

verbindet sich ein affektgeladenes Thema mit gefühlsgetränktem

Ausdruck. Sie besitzen in Dorm und Inhalt beschv/örende

'

(evokatorische) Gewalt. Sie sollen eine bestimmte, entsprechen-

de Einstellung zu Erlebnissen hervorrufen.- Wie man sieht,

werden hier von den Verfassern orkenntnistheoretische Gesichts-

punkte angewendet, die im logischen Positivismus wurzeln.

obwohl sie über ihn hinausgehen.

Richards bemühte sich, "abgedr Kriterien v^^ie "Schönheit"

durch zeitgemäßere biologische und psychologische Begriffs-

bestimmungen zu ersetzen, wom.it er besonders bei der studieren-

den Jugend Anklang fand. Er holte die Dichtkunst aus ihrem

klassizistischen Wolkenkuckucksheim und aus dem Y/ust der

Biographien und Anekdoten in ein diesseitiges Reich herunter,

in v/elcher^ nicht vom "Schönen" oder "Erhabenen" gesprochen

wurde, sondern "wissenschaftlich" von Äffektv/erten und der-

gleichen. Ein schlechtes Gedicht verfehlt seine Kommunikations-

funktion und behält lediglich eine "private" Bedeutung, nämlich

für den Schreiber, aber nicht für die Mitwelt. Dessen "Aus-

druck" ist dann eben unvollkommen, nicht ausreichend. Solche

Ansichten galten als "wissenschaftlich", nicht verzopft.
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Die Auffassung, daß ein Lichter wie ein Soelenarzt therapeutisch

und medizinisch wohltätig wirkt, fand in anglo-amerikanischen

Geistesklima Verständnis. Therapie durch Musik v/ird übrigens

in Kranken-Anstalten geübt. Diese Anschauungen ebneten auch

den Boden für tiefenpsychologische, psychoanalytische Unter-

suchungen der Literatur und Kunst. So hat z.B. der in New York

lebende Wiener Psychoanalytiker Ernst Kris zusammen mit dem

Philosophen Abraham Kaplan von der Universität von Kalifornien

psychoanalytische Untersuchungen in der Kunst unternommen.

Auch Literaturkritiker wie Lionel Trilling vertreten psychoana-

lytische Ansichten.

Aber die Amerikaner lieferten ihren eigentlichen Beitrag zur

Theorie der Ästhetik in der semantischen Kunsttheorie. Ihr

hat zum Teil die Theorie von der objektiven und affektgeladenen

(emotionalen) Sprache von Ogden und Richards Pate gestanden.

Die bekanntesten Vertreter dieser Richtung in Amerika sind

Susanne K. Langer - eine in New York geborene Am.erikanerin

deutscher Abstammung und der bereits erwähnte Charles Morris.

Morris ist Philosoph der Sprache, aber Ästhetiker nur in zwei-

ter Linie, Susanne K. Langer ist in der Hauptsache Ästhetikerin,

obv/ohl ihr Erstlingswerk ein Lehrbuch der symbolischen Logik war.

Als. systematischer Denker ist Morris dieser begabten Frau bei

we item überlegen. Susanne K. Langer hat eine Zeitlang in Wien
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studiertj sie ist aber in erster Linie eine Schülerin von

Ernst Cassirer9 der in Nev^ York als Gastprofessor der Columbia

Universität gestorben ist, an der auch Mrs. Langer zeitweise

gewirkt hat. Da sie von Cassirer stark beeinflußt wurde, muß

aber seine Anschauungen kurz referiert Werdens Er ist der

Ansicht 5 daß die menschliche Kultur in einem Vorhang von

Symbolen gründet, den der Mensch zwischen den Dingen der Wirk-

lichkeit und sich selbst errichteto Er besteht aus solchen

symbolischen Schöpfungen wie Sprache, Mythos, Religion,

Wissenschaft, Kunst usw^ Sprache und Wissenschaft stellen

gewissermaßen Abkürzungen der Wirklichkeit dar^ die Kunst ist

deren Intensivierung, also Verdichtung. Der Künstler ist ein

Entdecker der Eormen der Natur wie der V/issenschaftler Ent-

decker von Tatsachen und Naturgesetzen ist« Die Kunst ist die

symbolische Sprache der Formen, nicht der Dinge. Das interesse-

lose Y/ohlgefallen am ästhetischen Gegenstand ist ein Wohl-

gefallen an Formen, nicht an Dingen.

Ähnlich unterscheidet Suaanne K. Langer in ihrem grundlegenden

V/erk "Philosophy in a New Key" (d.h. Philosophie in neuer

Tonart) zwischen diskursivem und anschaulichen Denken. Für

das letztere gebraucht sie den Ausdruck ''pres -entational

thought". Dies ist ein Denken, das eUias sinnlich vor Augen

führt oder präsentiert. Die Wissenschaft bedient sich des

diskursiven, die Kunst des anschaulichen (presontational)

Denkens. Wir haben es hier mit einer Unterscheidung zu tun.
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die noch auf Kant zurückgeht. Im Gegensatz zu den Lehren der

logischen Positivisten- -^^n denen sie ebenfalls beeinflUxGt

ist- betrachtet Mrs . Langer die Kunst als eigenständige Denk-

form während die Positivisten ihr diese Würde verweigerten

und in ihr lediglich einen Gefühlsausdruck erblickten. Darin

folgt sie eben Ernst Cassirer, der in der Wissenschaft und

Kunst zwei gleichberechtigte nebengeordnete Formen des

Weltbegreifens sah.

Worin besteht nach Mrs. Langer der Stoff des anschaulichen

Denkens? Dies sind z.B. Linien, Parben, Proportionen, Sie

sind nicht diskursiv, denn sie entbehren eine Grammatik, sie

haben auch keine Syntax und kein Vokabular im üblichen Sinne.

Solche Formen eignen sich für Vorstellungen, die für einen

sprachlichen Ausdruck untauglich sind. Ein Gemälde ist das

beste Beispiel eines solchen nichtdiskursiven Symbolismus. Es

kann nicht in Einheiten zerlegt werden wie eine ¥/ortfolge,

es gibt kein Wörterbuch für die Bedeutungen von Linien,

Schattierungen und anderen Elementen der Maltechnik. Die Kunst

arbeitet demnach mit nichtdiskursiven Zeichen. Sie ist trotz-

dem, ein Erkenntnisprozeß, aber sie bildet eine primitivere

Stufe des Denkens als die Wissenschaft.

MrSc Langer hat indessen die Musik zum Hauptmodell ihrer Theo-

rie erhoben. Wenn die Musik irgendeine Bedeutung hat, dann ist

sie semantisch und nicht bloß symptomatisch wie natürliche

Zeichen. Sie ist näm.lich weder ein bloßer Reiz, der Gefühle
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hervorruft noch ein Signal, das Gefühle ankündigt. Wenn sie

überhaupt einen Gefühlsinhalt hatj dann nur in dem Sinne in

welchem ihn Worte haben, nämlich in einem symbolischen Sinne.

Sie ist v/eder für Gefühle intentional bestimmet noch von Gefüh-

len abgeleitet, sondern sie ist der logische Ausdruck von

Gefühlen. Sie ist also was später Max Bense unter amerikanischem

Einfluß ein "Zeichen für" und nicht "ein Zeichen von" nannte.

Die Musik zeigt nach Mrs. Langer die Morphologie der Gefühle,

nicht die Gefühle selber. Sie ist auch kein Vollsymbol, weil

ihr keine bestimmte Bedeutung -wie bei V/örtern- zugeordnet

werden kann.

Hat I.A. Richards die Poesie als den Mythus unserer Zeit

bezeichnet, dann nennt Mrs. Langer die Musik den Mythus unseres

Innenlebens. Man kann also sagen, daß nach Mrs. Langer die

Musik in dem Sinne ein Bild des Gefühls ist, in welchem nach

Ansicht von Ludwig Wittgenstein der Satz ein Bild der Welt

ist. Mrs. Langer m.eint, daß die ursprüngliche Lesung der Musik

eine onomatopoetische ist, so daß ihre Theorie der Musik eine

Ausdehnung eines literarischen Begriffs auf die reine

Hörsphäre - und im weiteren Verlauf auch auf die anderen

-visuellen- Kunstgattungen darstellt.

Was die Symbole der Malerei betrifft, so sind sie nach Mrs.

Langer keine Nachahmungen der Naturdinge, sondern ebenfalls

Zeichen, die aber niedriger gewertet werden als die Musik-

zeichen, weil die Musik für ihre Zeichen keine fertigen Modelle

in der Natur vorfindet.
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In der Literatur faßt Mrs. Langer die Metapher als eine Art

visuellen Symbols auf und in die Poesie - trotzdem sie aus

einem Wortstoff besteht - als ein Bild- und -Lautsymbol.

Hier handelt es sich einmal um das Bildliche als solches,

aber auch um die Aura, das Tempo, die Assoziationen. Sie

glaubt übrigens, daß die Bedeutung des künstlerischen Aus-

drucks in allen Kunstgattungen die gleiche sei wie in der

Musik. Lies deswegen, weil es sich hier überall "um das

unaussprechliche, obwohl des Ausdrucks fähige Gesetz von

Ißbeneerfahrungen, um das Zeichennetz des affektiven und füh-

lenden Seins" handelt. - Zu bemerken wäre noch, daß I.A.

Richards eine vielbemerkte Theorie der Metapher aufgestellt

und daß gerade die Metapher bzw. die Bildlichkeit der poeti-

'^io chen Sprache zum Zentralproblem der literarv/issenschaft-

lichen Untersuchungen in Amerika geworden ist.

Susanne K. Langc-r hat ihre Philosophie der Kunst in dem Buche

"Peeling and Form", das in London erschien, erweitert und

dabei erklärt, daß Gefühl und Form die zwei Polo aller

Kunstschöpfungen seien, es koimne nur darauf an, welches der

beiden Elemente im Kunstwerk überwiege. Aber dieses V/erk ist

nicht so sehr eine Portsetzung ihrer früheren Anschauungen als

eher deren Revision. Es enthält nanlich eine illusionistische

Kunsttheorie, eine Theorie des künstlerischen Scheins, die

in den Werken von Konrad Lange und sogar noch in denen von



- 24 -

Friedrich Schiller ihre Urbilder hat. Die Kunstformen, erklärt

jetzt Mrs. Langer, sind das allgemeine und unmittelbare Sym-

bol der menschlichen Seele, sie haben aber keinen "Sinn"

im wissenschaftlichen Verstände 5 sondern "Bedeutung" (Import),

ja sogar lebensv\^ichtige Bedeutung (vital Import). Die Sprache

der V/issenschaft habe dagegen wörtlichen Sinn (meaning) . Damit

will sie das Unwägbare und doch so Gev/ichtige des Kunstwerks

andeuten.

Die Kunstgegenstände unterscheiden sich von den wirklichen

Gegenständen durch ihr völliges Anderssein (otherness), das

den Eindruck künstlerischer Illusion schafft und auf einer

Abkehr von der Wirklichkeit beruht. Also nicht Zuwendung

zur Wirklichkeit, nicht deren Nachahm.ung wie man in der Antike

glaubte -und wie auch die sozialistischen Realisten heute

glauben- sondern Abwendung von der V/irklichkeit kennzeichnet

die Kunst o Das Künstlerische ist in einen "Schein", in etwas

Traumhaftes , eingehüllt.

Mrs. Langer verfolgt in allen Kunstsparten die verschiedenen

Abarten des künstlerischen Scheines , weil in jeder Kunst eine

andere Perm des Kunstscheines auftritt. Im Gegensatz zu den

verschwimmenden Umrissen der Wirklichkeit schafft er das

eigentümlich Gestalthafte der Kunst. Da^ Leben stellt einen

kontinuierlichen Vorgang dar, eine Reihe von Wandlungen und

Verwandlungen, denen aber das Dauernde, Permanente, Modell

steht. Dieses Dauernde, Unwandelbare in allen Wandlungen des
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Lebens halten die Kunstformen fest. Jedem Unbefanö:enen muß es

klar sein, daß diese Theorie nicht, wie Mrs. Langer annimmt,

eine Fortsetzung, sondern eine Abkehr von ihrem ursprünglichen

semantischen Standpunkt bildet. Sie sah vorher in den Kunst-

formen "Zeichen" 9 die zwar eine andere Aufgabe zu erfüllen

hatten als Wörter, aber keinen Vorrang vor ihnen genossen.

Im Gegenteil, der "anschauliche" Symbolismus v/ar primitiver

als der diskursive. Jetzt heißt es aber, daß Kunst das Lauernde,

Unv/andelbare festhält. Susanne K. Langer kehrt also zur

idealistischen Anschauung zurück, daß die Kunst ein Abbild

des Absoluten oder des v^/ahren Seins sei. Lie Kunst ist also

über das diskursive Lenken erhaben.

Im einzelnen sieht dies folgendermaßen aus s Ler Raum ist nach

Mrs. Langer etwas Porm-und-Gestaltloses , er wird aber zur

Gestalt in der plastischen Kunst als Scheinraum ( Virtual space).

Loch erst dieser Scheinraum macht den Raum sichtbar. Lies

geschieht in jeder künstlerisch geformten Schale oder Vase.

Malerei, Bildhauerei, Architektur, sind nur Abwandlungen des

künstlerischen Scheinraums. Eine Zeichnung hat, auch Y\^Qnn sieo

nichts Lebendiges darstellt, dennoch "lebendige Form", sie

offenbart das Wesen des Lebens, und zv/ar als gestaltete

Linie.

In der Musik verkörpert sich wiederum der Schein der Zeit,

"ein Bild der Zeit"; eine Ansicht, die auf A.W.Schlegel zurück-

geht. In ihr verwandelt sich die formlos fließende Zeit in
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geformte Zeit. Eine ähnliche Theorie mc^chte die Französin

G-isele Brelet, Schülerin von fitienne Souriauj zum Gegenstand

eines zweibändigen Werkes.

Die Bewegungsstruktur des Tanzes erzeugt in uns den Schein von

Macht und Kraft. Er schenkt uns das Bild des organischen

pulsierenden Lebens. Im Tanz wird sich der Mensch seiner

eigenen Kraft bev^UxGt.

In der Literatur waltet der Erinnerungsscheino Jeder Schrift-

steller und Lichter tut, als ob er persönliche Erinnerungen

v/iedergäbo, er erzeugt die Illusion des Lebens in selbster-

lebter Form, er gibt uns Gewußtes als Gefühltes. Literatur ist

eine mnemonische, erinnernde Kunst s der Romancier spricht im

Horizont der Erinnerung. Alles v/ird zum scheinhaften Gebilde

seines Gedächtnisses. Lie Literatur ist eine Erinnerungs-

illusion. Hieraus erklärt sich das Erlebnishafte der Literatur

auch dann, wenn ihre Schöpfungen entpersönlicht, objektiviert

auftreten. Lie Funktion des Poetischen besteht in der Ver-

v/andlung des Wirklichen ins Erlebnishafte. Geschichtliches

Geschehen wird selbsterlebte Vergangenheit.

In der Lyrik v/irkt sich der Schein noch mächtiger aus. Ler

Grundton dieser Form liegt nicht in ihrer Einfachheit, sondern

in ihrer Kompliziertheit.^ Sie hat das Verschlungene und

Verschränkte eines Gruppentanzes. Jede Zeile hat Bezug zum

Reigen, zum Ausschreiten einer Prozession, zum Stellenv/echsel.

So gelangt das Illusionäre und das Symbolisch-Bildhafte de s
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rhythmischen G-efüges zum Ausdrucke "Verschlungen", wirbelartig,

gedrängt oder feierlich greift es auf Wortwahl und V/ort-

stellung über, so daß das Konzise, Präzise
,

ja Überkonzentrierte

-wie etwa bei Mallarmfe- in Dunkles einmündet.

Es wäre zu erwähnen, daß der Ruf Susanne K. Langers in der

semantischen Periode ihres Wirkens gründet, v/eniger in den

metaphysischen Spekulationen ihrer zweiten Periode. Diese

nähern sie den europäischen Phänomenologen in der Ästhetik

wie z.B. Roman Ingarden, dem sie übrigens während seines New

Yorker Aufenthaltes einen Besuch abstattete.

Charles Morris dagegen ist in seiner Theorie ein Semiotiker

positivistischen G-eblüts und Psychologe im Sinne des ameri-

kanischen Behaviorismus , d.h. Anhänger der objektivcix

Psychologie o Er wollte aus der Semiotik, d.h. der Theorie

der Zeichen eine Art Propädeutik aller Wissenschaften machen

v/odurch sie diejenige Rolle spielen sollte wie etwa die Logik

im Altertum. Er wollte jeder Y/issenschaft eine Theorie ihrer

eigentümlichen Zeichen voranstelleno Jede Disziplin sollte

ihre spezifischen Zeichen aufweisun« Diese Aufgabe stellte

o ich das Hauptv/erk, "Signs, Language and Behavior". (Zeichen,

Sprache und Verhalten). Bei dieser Bemühung haben drei Männer

Pate gestanden? Rudolf Carnap, der Haupttheoretiker des

neopositivistischen "V/iener Kreises", der Chicagoer Soziologe

George H.Mead, und der eigentliche Pionier des Pragmatismus

Charles S. Peirce, der auch Schöpfer der Semiotik war
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und heute wohl als der größte amerikanische Philosoph gilt,

obwohl er nie eine akademische Stellung bekleidete, die ihm

gebührte.

Charles Morris kennt keine Zweiteilung des Denkens wie Mrs.

Langer. Er folgte vielmehr ursprünglich Charles S. Peirce und

unterschied drei Arten von Zeichen» hinv^cisende oder Indexzei-

chen, symbolische Zeichen v/ie z.B. V/örter und schließlich

ikonische oder Bildzeichen. Bas ikonische Zeichen ist seiner

Natur nach zum spezifischen Kunstzeichen vorausbestimmt, es

spielt daher die gleiche Rolle im System von Morris wie das

anschauliche (presentational) Zeichen bei Mrs. Langer. Ein

Zeichen ist nämlich nach Morris dann ikonisch, Yienn es dem

Bing, das es bezeichnet, selbst ähnlich ist, also dann, wenn es

ein Abbild ist. Landkarten sind ikonisch. Aber auch Musik-

zeichen sind ikonisch . Sämtliche Zeichen sind linguistisch,

d.h. sprachlicher Herkunft. Bios gilt auch für Musik-und

Bildzeichen. Ein Porträt mit einer Unterschrift ist bereits

nach Charles S. Peirce genauso eine Aussage wie ein sprachlicher

Satz des gleichen Inrialts, d.h. wie eine Schilderung. Ein

ikonisches Zeichen ist nicht nur das Mittel einer einfachen

Aussage, es kann auch verhöhnen wie etv/a Karikaturen oder

lobpreisen wie eine Idealisierung. Malerei und Musik können

darstellen, aber auch bewerten. Ein Musiktext, ein Bild kann im

Prinzip wissenschaftlich, poetisch, religiös, mythologisch,

also in allei Spracharten funktionieren. Musik oder Malerei

unterscheiden sich von anderen Spracharten nicht durch den
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(Gegenstand der Aussage als vielnehr durch die Wahl der Zeichen,

deren sie sich bei der Aussage bedienen. Und diese Zeichen sind

eben ikonisch. Ihre Stärke besteht darin^ daß sie schon ver-

möge ihrer Sachähnlichkeit zeigen können, y/as sie meinen. Ihre

Schwäche beruht aber darauf ^ daß sie nur dasjenige zeigen könnei,

was ihnen ähnelt, aber nicht mehr . Partituren, Filme, das

Theater, Tanz, Architektur, Riten, aber auch Landkarten oder

Straßenzeichen zeigen in verschiedenem den Charakter des Ikons.

Trotz der Verschiedenheit der Nomenklatur gibt es keinen

wesentlichen Unterschied zwischen dem ikonischen Zeichen von

Morris und dem veranschaulichenden Zeichen von Mrs. Langer.

Denn was ähnlich ist, veranschaulicht, und v/as veranschaulichen

kann, ist ähnlich. Der Unterschied liegt eher in der Inter-

pretation. Las ikonische Zeichen ist nach Morris linguistisch,

also der Sprache entsprungen, das veranschaulichende Zeichen

von Mrs. Langer ist nicht sprachlich. Sie betrachtet nämlich

nur V/örter als sprachlich, d.h. diskursiv.

Morris hat eine Kategorientafel von Zeichen aufgestellt je nach

ihrem Gegenstand, der aebrauchsv/eise und Modalität. In dieses

Kategorienschema wollte er alle Kulturschöpfungen wie z.B.

Religion, Rechtswissenschaft, Mythus, Poesie unterbringen. Liese

Kategorien erinnern an die grammatischen Kategorien und haben

den Nachteil, daß sie von Morris» ursprünglicher Lefinition

des "Zeichens", das behavioristisch ist, kaum ableitbar sind.
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Die Poesie ist z.B. "wertend" j der Mythus "informatorisch"

usw. Das ganze System weicht auch von der ursprünglichen

Dreiteilung der Zeichen ab, weil es sich mehr an den Inhalt

der Zeichensysteme, nicht so sehr an die Form der Zeichen

hält. Morris ist auch von dem Gedanken abgGkomxmen,daß das

ikonische Zeichen die ausschließliche Eignung für die Kunst

hat, ohne ;jedoch es ganz aufzugeben. Das "Ikon" hat als Begriff

auch in die Literatur Eingang gefunden, so spricht z.B.

W.K. Wimsatt jr. vom "Wort-Ikon" (verbal icon) . Das System der

Zeichenkategorien ist für unsere Zwecke nicht unentbehrlich.

Zu den Theoretikern, die sich um die semantische Kunsttheorie

verdient gemacht haben, gehört auch Bernard C.Heyl, der sich

bemüht hat, das Verhältnis des Wortes, d.h. des Wortsymbols

einerseits zum Begriff, den es ausdrückt, und andererseits

zum Gegenstand, den es bezeichnet, zu klären. Im Wort als

Begriff schwingt gar vieles mit, das im Gegenstand, den das

Wort bezeichnet, vielleicht gar nicht vorhanden ist. Gerade

diese Nebenschwingungen sind im künstlerischen Gebrauch der

Sprache von Wichtigkeit. Dies hat übrigens auch Mrs. Langer

festgestellt. Bei ihr ist das künstlerische Symbol eigentlich

autonom^ und weist nicht über sich auf die ob'jektive Wirklich-

keit hinaus. Aber v/ie wir sehen werden, hat gerade diese

Fassung des Symbolbegriffes V/iderspruch hervorgerufen.



- 31 -

Das Verdienst der semantischen Kunsttheorie besteht darin daß

sie die Kunst mit den wissenschaftlichen Werkzeugen einer

Zeichentheorie "betrachtet; daß sie versucht, die Kunst mit

rein erkenntnistheoretischen Mitteln zu begreifen und zu

fundieren. Sie untersucht die Stellung der Kunst in der

Kultur und im geistigen Qefüge der Menschheit ohne Rücksicht

auf den psychologischen Hintergrund, die soziale Umwelt des

Kunstgebildes. Dies stellt einen philosophischen Fortschritt

dar.

Der gegen diesen Versuch erhobene Vorwurf lautet dahin, daß

ein "Zeichen" nicht opak, sondern durchsichtig ist. Es liegt

in seiner Natur auf etwas hinzuweisen, was sich außerhalb sei-

ner selbst befindet, d.h. den Gegenstand des Zeichens bildet.

Das Kunstzeichen hat aber Eigenwert, nämlich es hat Kunstwert

an sich ohne Rücksicht auf den Gegenstand, den es bezeichnet.

Der Sinn eines Zeichens geht durch das Zeichen hindurch, hier

muß aber der Wert am Zeichen selbst haften. Ist dies ein

wirkliches Zeichen?

Eng verknüpft mit den Anschauungen I.A. Richards und den Lehren

der semantischen Kunsttheorie sind die Gedanken des sogenannten

"new criticism", der "Neuen Kritik". Die "Neuen Kritiker"

strebten eine völlige Umgestaltung der Literaturkritik im Sinne

einer Geisteswissenschaft an. Die auf der Höhe stehende Kritik

sollte sich eng an den Text des poetischen Vicrks halten - was

man "close reading" nennt- nich der Erklärung des Textes widmen

und sich nicht von biographischen Einzelheiten, von der

Psychologie des Schöpfers oder den gesellschaftlichen
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GrundlcigerL des Y/orkes ablonkon. lassen, von Dingen also die

nicht unmittelbar aus dem Text erschlossen v^'erden können. Der

Text sollte von sich aus als ein Ganzes begriffen v/erden. Der

Kritiker sollte sich mit dessen Symbolen, Metaphern, mit Reim

und Rhythmus beschäftigen. Schon dieses Interesse für die

sprachliche V/erkstruktur zeigt den Zusammenhang mit der

semantischen Kunsttheorie. Da das Werk als geschlossenes

Ganzes, als autonome Eigenwelt galt, mußten dessen Sätze

aus dem inneren Zusammenhang heraus ohne Rücksicht auf die

dem V/erke fremde Außenwelt begriffen v/erden. Hier spielt also

die Form des Werkes, nicht sein Inhalt die Hauptrolle, denn

der Inhalt des Werkes -z.?. eines Romans oder Dramas - pflegt

die Außenwelt darzustellen. Diese Art von Deutung nennt man

eine Deutung am Kontext. Die Kontext-Interpretation wurde zum

Hauptmerkmal der meisten "Neuen Kritiker". Die "Neue Kritik"

hat tatsächlich idealistische und symbolistische Wurzeln.

Ihre Anhänger würden die ursprüngliche Ansicht I.A. Richards'

akzeptieren, daß die Poesie im Gegensatz zur Wissenschaft

nicht aus wirk-lichen Sätzen, sondern aus Pseudo3ätzen besteht,

die in der Wirklichkeit keine Stütze haben. Dies deckt sich

übrigens mit den Anschauungen der Phänomenologen des europäischen

Kontinents, z.B. Roman Ingardens. Gerade deswegen kann die

Kontext-Interpretation das poetische V/erk als für sich und in

sich bestehend annehmen und als autonom betrachten, weil seine
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Sätze keinen Sachbezug haben oder wie es in der Semantik heißt

weil diese Sätze keine referentielle , d,hc sachbezügliche

Bedeutung haben, Sie beziehen sich eigentlich auf keinen

wirklichen Gegenstand, sondern es sind symbolisch zu verstehe

de Aussagen, die im Kontext zueinander stehen und sich zu

einem Gesamtsymbol zusammenschließen.

n-

Historisch betrachtet ist die "Neue Kritik" eine der haupt-

sächlich in den zwanziger Jahren aufgetauchten formalgerich-feteEi

Literaturtheorien, die die bisherige Literaturwissenschaft

nicht befriedigte. Dazu gehörten auch die russischen

"Formalisten", die nicht einzelne Literaturwerke, sondern das

Y/esen des Literarischen studieren wollten. Las Bestreben der

Phänomenologen in Deutschland und Frankreich Avar ein ähnliches.

In den Ländern englischer Zunge können die amerikanischen

Lichter T.S. Eliot und Ezra Pound, insbesondere aber der

erstere als Vorläufer dieser Bewegung gelton. Lic betonte

Hinwendung zum Formalen haben Lichter schon früher vollzogen,

in Frankreich Mallarmfe, und von ihm beeinflußt Stefan George.

Heute ist die Mode des "new criticism" etwas abgeflaut, zumal

dessen bekannteste Vertreter gealtert sind und weniger aktiv

hervortreten. Man nennt diese Kritiker jetzt auch "verbal

critics" also "Wortkritiker" im. Gegensatz zu den Kritikern

in der Vergr^ngenhoit, die wie z.B. Sainte Beuve sich gerade

mit dem Inhalt der von ihnen kritisierten Werke und den
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Charaktereigenschaften ihrer Verfasser abgaloen. Ihre llachfolger

sind keineswegs ausgestorben und der bekannteste amerikanische

Kritiker Edmund V/ilson ist eben ein Kritiker der alten Schule.

Die semantische Kunstphilosophie von Charles Morris hat ins-

besondere in Italien Aufsehen erregt. Als Haupt des "new

criticism" mag Cleanth Brooks gelten und sein Kollege W.K.

VYimsatt jr. von der Yale Universität in New Havenj Conn.

Zu erwähnen wären JoC« Ransom^ bis vor kurzen Herausgeber der

"Kenyon Review", eines Leiborgans der "new critics". Allen Täte

Robert Penn Warren«

Obwohl die "Neuen Kritiker" stehts den formalliterarischen

Standpunkt betonten 5 mündeten ihre Untersuchungen vielfach

in Psychologie, Psychoanalyse, Semantik, Anthropologie, selbst

Metaphysik wurde in den Kreis ihrer Betrachtungen einbezogen.

Die "Textkritik" scheint ein weites Feld zu sein.

Sie führt klarerweise zur Philosophie der Sprache, zuiaindest

der poetischen Sprache. Sieht V/illian Empson in der Mehrdeutig-

keit, in Doppelsinn das Wesen der poetischen Sprache -obwohl

er das Fehlen eines Sachbezugs nicht akzeptiert- so erblickt

R.P. Blacknur ihr V/esen in der "Gebärde" (in Buche "Language

as Gesture", New York 1952). Dies betont das Ausdrucksmäßige,

Reagierende der poetischen Sprache.

Den "Neuen Kritikern" wurde Kälte, Technizismus und Esoteris-

mus vorgeworfen. So hat der englische Kritiker V. o.Pritchett
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gemeint, der Grundgedanke der neuen Kritiker bestehe offenbar

darin, daß die Literatur für den Ingenieur der Literatur

geschrieben sei, der sie kunstgerecht auseinandernehmen könne

wie eine Maschines ein G-edanke, der auch in den Äußerungen

des Amerikaners Alfred Kazin anklingt, wenn er von der unper-

sönlichen, kühlen, IBM Maschine des modernen Kritizismus

spricht und dabei auf das berühmte Unternehmen '^International

Business Machine Corporation" anspielt, das Rechenmaschinen

und "Computers" erzeugt. Der Ausdruck Literaturingenieur

erinnert in fataler Y/eise an Stalins Bezeichnung der Schrift-

steller als Ingenieure der Seele. Als der bekannte Kritiker

Van Wyck Brooks am 2. Mai 1963 starb, erv/ähnte der Kritiker

der "New York Times" s Brooks ütkinson in einem Nachruf

Van Wyck Brooks ablehnende Stellung zu den führenden Neuen

Kritikern aus weltanschaulichen Gründen in folgender Y/eises

"Er hatte eine Abneigung gegen T.S. Eliot.. weil dieser zwei

Sünden beging» er emigrierte aus seiner ei^renen Hoim.at und

hatte eine pessimistische Lebensanschauung. Mr. Brooks ver-

urteilte den dogmatischen Negativismus des "new criticism"

der letzten 20 oder 30 Jahre aus demselben Grund. Er hegte

den Verdacht, daß diese Eigenschaften von Joyce, Eliot, Pound

und Gertrude Stein herrührten, die alle Emigranten waren."

Vor kurzem hat der ostdeutsche Anglist Robert Weimann eine

umfassende Darstellung des "nev/ criticism" in dem Buches "

" *New Criticism' und die Entwicklung bürgerlicher Literatur-

wissenschaft" vorgelegt und dabei eine Kritik des "new criticism"
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von marxiv^tischen Standpunkt versucht. ViTeimann ist ein scharfer

Kopf und mit der einschlägigen Literatur wohl vertraut j aber

sein Wissen ist ein Buchwissen und ihm geht da.s richtige Ver-

ständnis für die Vorgänge in der amerikanischen Geisteswelt

abj er sieht Querverbindungen, wo sie nicht existieren, es

fehlt ihn die richtige Perspektive und sein politisches

Vorurteil ist bei der Beurteilung offenkundig.

Weinann meint, daß die deutsche Literaturwissenschaft durch den

Zusarmienbruch ihrer Ideologien in Zweiten V/eltkrieg in eine

tiefe Krise geraten sei und daß sie einen Ausweg durch die

Anlehnung an die englisch-amerikanische "Neue Kritik" suchte.

Loch müsse dieses Bemühen vergeblich bleiben, denn "die Neue

Kritik hat trotz all ihren intensiven Textinterpretationen

die Literaturbetrachtung in eine Sackgasse geführt. Sie hat

die bürgerliche Literaturwissenschaft nicht aus der Methoden-

krise herausgeführt 9 sondern verkörpert selbst diese Krise in

Permanenz." Laraus folgert Weimann, daß nur marxistische

Methodologie, insbesondere der sozialistische Realismus diese

Krise überwinden kann.

Vom marxistischen Standpunkt ist diese Ansicht begreiflich.

Weimann erblickt nämlich im Pormalismus der Neuen Kritik ihre

Erbsünde, obwohl ihre Anhänger gerade in ihn deren größten

Vorzug erkennen. Weimann muß als sozialistischer Realist als

das Hauptproblem der Kunst ihre Beziehung zur Wirklichkeit



- 37 -

"betrachten und gerade diese Beziehung wird von den Neuen

Kritikern beiseitegeschohen. Die Beziehung zur V/irkliohkeit

zielt nämlich stets auf den Inhalt, nicht auf die Foim des

Kunstwerkes. Ferner wirft V/eimann, der von Georg Lukacs viel

gelernt hat, den Neuen Kritikern Irrationalismus vor, so wie

etwa Luk&cs den Irrationalismus der deutschen Philosophie

und Soziologie in seiner "Zerstörung der Vernunft" geißelt

und dabei einen Seitenhieb gegen die amerikanischen Intellek-

tuellen führt. Weimann wirft den Initiatoren und führenden

G-eistern des "New oriticism" eine reaktionäre Gesinnung vor

und leitet ihre literarkritischen Grundsätze von dieser

Gesinnung ab. Wenn er sie gar mit politischen Richtungen wie

der des "New conservatism" in Verbindung bringt, den übrigens

Paul Tillich "einfadh als Paschismus" bezeichnete, so ist dies

völlig abwegig. Der politische Einfluß des "New oriticism"

ist gleich Null.

Den Neuen Kritikern gilt als die zentrale rhetorische Figur

der poetischen Sprache die Metapher. Das poetische Werk beruht

auf Metaphern, ja nach Ansicht mancher Kritiker ist das Drama

oder der Roman nichts anderes als eine erweiterte Metapher.

In dieser Konzentration aufs Form.elle erblickt Weimann eine

Flucht vor der Wirklichkeit, die man in Amerika übrigens

Eskapismus (escapism.) nennt, er sieht darin eine Entfremdung

des Theoretikers und des Künstlers von seinem Nährboden,

der Gesellschaft, in der er schafft. Die "Neue Kritik" wird
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ihm auf diese Weise zur typischen Methode der Literaturkritik

im imperialistischen Zeitalter.

Nun wäre eines hervorzuheben 2 alle Anwürfe, die Weimann gegen

den "New oriticism" richtet j abgesehen von den rein ideolo-

gischen , sind im einzelnen auch von bürgerlichen Engländern

und Amerikanern erhoben worden. Weimann wiederholt sie bloß,

allerdings vom Sockel der umfassenden marxistischen Theorie,

wodurch sie an theoretischer Dignität gewinnen sollen.

Weimann tadelt vor allem, daß sich die Metaphernverehrung

zum allumfassenden Imagismus gesteigert hat, zur Kreation des

Begriffes des "Image", des Bildes, nach dem das Literaturwerk

letzten Endes aus eben solchen "Bildern" besteht. Las Lrama

besteht nicht mehr als Handlungen, der Roman nicht aus

Begebenheiten, sondern aus statisch nebeneinander angereihten

Bildern, den "Images". Larin zeigt sich die räumliche Behand-

lung der poetischen Zeit. Aber hier kr.nn man einv/erfen, daß

gerade dieser Begriff des "Image" in Amerika zu Kleingeld

vulgarisiert wurde, zu einen Begriff der Werbetechnik, in der

man der Reklamefirma ein günstiges "Image" zu schaffen ver-

sucht.

Weimann beklagt ferner im Sinne dieses Bilddenkens oder

Imagismus eine Lyrisierung des Romans, d.h. die Anv/endung

jener Kriterien auf den Roman, die eigentlich auf die lyrische

Poesie zugeschnitten sind, von der die Neue Kritik ursprüng-

lich ausging. In dieser Hinsicht mag Weimann schon deswegen
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zuständig sein, weil clor sozialistische Realismus, den er als

Leitidee anniiimit, ursprünglich von gesellschaftskritischen

Roman abgeleitet wurde, also eigentlich eine Romanästhetik

ist, die später auf andere Kunstsparten ausgedehnt wurde.

Die von Weimann beklagte Lyrisierung des Romans und dessen

Auflösung bedeutet natürlich nur das eines daß wie die Lyrik

in der Hauptsache ein Spiegelbild des Innenlebens und nicht

der gesellschaftlichen Verhältnisse ist, der "lyrisierte"

Roman der Neuen Kritiker die Innenwelt spiegelt, da ja die

Vorbilder des Romans der Neuen Kritiker die Romane von Joyce,

Kafka oder Proust sind. Aber da nag erwähnt werden, daß

Benedetto Croce als wesentliches Merkmal der Poesie die

"lyricita delle imagini", d.h. den lyrischen Gehalt der

poetischen Bildwelt betrachtet. Man kann nicht so.gen, daß die

marxistische Methodologie einen wirklichen Fortschritt

bedeutet, eher könnte man den "new criticism" als methodo-

logischen Fortschritt ansehen. Die sozialrealistischen

Anschauungen sind nicht weniger zeitbedingt als diejenigen

des "Nev; criticism", sie beschäftigen sich nur mit einer

anderen Phase des Kunstv/erks, när.lich der gesellschaftlichen.

Auch diese kann für die Forschung fruchtbar v/erden, aber eher

in einem inhaltlichen als in einen fornaltheoretischen Sinne.

Die rein form^ale Betrachtung ist nicht erschöpfend. Der "Faust"

ist nicht nur wegen seiner form.alpoetischen Valeurs lesenswert,

sondern auch wegen seines geistigen Gehalt s:ohne ihn wäre
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der "Paust" sicherlich ein schönes j historisch gewichtiges

Gedicht, aber ihn fehlte die Seele, or wäre wie eine schöne

Frau ohne Herz,

Weder die "Neuen Kritiker" noch die Semantiker sind übrigens

heute der "letzte Schrei" der amerikanischen Ästhetik. Ihre

letzte Phase rührt von der philosophischen Analyse der Alltags-

sprache her, doch ist dies keine Ästhetik im hergebrachten

Sinne mehr, denn sie beschäftigt sich nicht mehr mit den fak-

tischen Entsprechungen solcher Begriffe wie "schön", "erhaben','

"ästhetisch positiv" usw., sie prüft lediglich die Verästelun-

gen der Alltagssprache, in der solche Begriffe vorkommen,

um ihren Sinn zu bestimmen. Darin zeigt sich eine Logik der

ästhetischen Ausdrucksweise, aber nicht eine Logik der Kunst.

Mit der letzteren gaben sich noch die Semantiker ab, ihr

Vorhaben v/ird, als offenbar hoffnungslos, völlig über Bord

geworfen.

Man prüft auch andere Fragen z.B.? läßt sich eine Metapher

ohne Rest in die Sprache der Prosa übersetzen? Morris V/eitz

etv/a fragt o Geben die traditionellen Kritiker Shakespeares

hinreichende Vernunftgründe für Lob oder Tadel oder zumindest

Gefühlsgründe an? Nach der Untersuchung der Äußerungen von

Dryden, Pope, Samuel Johnson und Coleridge gelangt Morris

V/eitz zur Überzeugung, daß diese Männer nicht Gefühlsgründe,
objektive

sondern/Gründe für ihre Meinungen liefern. Sie preisen z.B.

die gelungene Charakterschilderung, die Einheit der Handlung,
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sie verwerfen bombastische Rhetorik usw. Solche Kriterien wie

gute Charakterschilderung sind nach Weitz einer weiteren

Begründung weder fähig noch bedürftig. Man sieht, daß dies

gute G-ründe sind. Sie sind das Letzte 9 das sich über ein

Kunstv/erk sagen läßt.

Nun sind aber solche sprachphilosophischen Ästhe tiker wie

Charles Stevenson, Arnold Isenberg oder die Engländerin Margaret

Macdonald der Anschauung, es gebe überhaupt keine objektiven

Gründe, die eine kritische Äußerung logisch rechtfertigen

könnten. Kritische Argumente sind höchstens \7ertentschlüsse

,

Versuche zur Überzeugung der Leser oder Empfehlungen, wie das

Kunstwerk erlebt werden sollte. Liese Kritiker sind also

bezüglich des Kunstwertes völlig skeptisch eingestellt.

ITatürlich sind dies Ansichten, die dem logischen Positivismus

entspringen, weil nach ihm ethische oder ästhetische Aussagen

reine Gefühlsäußerungen sind. Nur wissenschaftliche Aussagen

sind begründungsfähige Urteile. Übrigens neigen auch katho-

lische Lenker wie Gilson dem Relativismus in der Ästhetik zu.

Morris Weitz versucht solche Meinungen als nicht stichhaltig

zu widerlegen, aber indem er es tut, treibt auch er Sprach-

philosophie und nicht Ästhetik, denn er bewertet n:' cht Kunst-

werke, sondern erklärt kritische Aussagen.

In einer Hinsicht jedoch sind die Vorhaben der Spraohanalytiker

bemerkenswert: si^ betrachten Ästhetik als einen Zweig der

Philosophie, nicht etwa der Psychologie, und zwar deswegen.
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Ästhetik bildet keinen luftdicht abgeschlossenen Geistesraum,

sondern einen Teil der Kulturs sie war manchmal namenlos und die

längste Zeit philosophisch;; dann psychologisch, soziologisch,

wissenschaftlich-historisch, sie wird existentiell oder

marxistisch-leninistisch je nach der herrschenden Gedankenrichtun^

Der polnische Soziologe und Ästhetiker Stanislaus Ossowski

(Universität Warschau) betont daher mit Recht, daß die

ästhetischen Ideale nicht am Schreibtisch der Philosophen

ausgeheckt wurden, sondern ein Ergebnis der jahrhundertelangen

Entwicklung der Menschheit sind.

Fragt man heute unter den obwaltenden Umständen nach dem

grundsätzlichen Unterscheidungsmerkmal zwischen der Ästhetik

der westlichen Länder und der Ästhetik des kommunistischen Ostens,

dann sieht man, daß es die Stellungnahme zur künstlerischen Form

ist. Die westliche Ästhetik, zumindest in ihrer akademischen

Gestalt, ist im Y/esen eine Formästhetik, die kommunistische ist

eine Gehaltsästhetik, d, h. eine solche, die sich für den Inhalt

des Kunstwerks interessiert.

Dieser Unterschied ist nicht zufällig, sondern weltanschaulich

begründet, Sie ergibt sich je nachdem was man als Ziel und

Aufgabe der Kunst und Poesie betrachtet^ es liegt dies an den

weltanschaulichen Voraussetzungen, von denen man ausgeht, ferner

daran, wie man das Kunstphänomen betrachtet, ob man glaubt, daß

es zutiefst im Inneren des schaffenden Individuums wurzelt, in

seinem unzugänglichen Reservat oder ob man es in erster Linie

als eine gesellschaftliche Erscheinung ansieht, der man dann

eine bestimmte gesellschaftliche Funktion zuv/eist.
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Die berühmtesten ästhetischen Definitionen, die ältesten

Anweisungen zur richtigen Kunstübung stammen noch aus dem

Altertum. So geht die älteste Charakterisierung der Poesie als

sprechende Malerei und der Malerei als stummer Dichtkunst auf

den griechischen Dichter Simonides zurück. Dies hat der römische

Dichter Horaz mit den Y/orten "ut pictura poesis" wiedergegeben

und tradiert. Zweitausend Jahre später wurde diese Gleichsetzun

zum negativen Ausgangspunkt von Lessings "Laokoon^', so nämlich,

daß Lessing die beiden Erscheinungen voneinander sonderte und

das Gebiet der Poesie als dasjenige der menschlichen Handlungen

in der Zeit erklärte, dasjenige der bildenden Kunst aber als

der Darstellung der Körper im Raum gewidmet abgrenzte. Die
»

Unterscheidung einer Zeitkunst von einer Raumkunst stand im

Mittelpunkt der ästhetischen Diskussion im 18. Jahrhundert,

sie ist seither nicht verstummt. Darüber schreibt noch jetzt

die amerikanische Ästhetikerin Susanne Langer in ihrem Werk

"Peeling and Form" und die französische Musikologin Gisele

Brelet erörtert in ihren Schriften das Problem der natürlichen

und der musikalischen Zeit.

Deutschland wurde im 18. Jahrhundert zum Herzland der ästhetischen

Studien und blieb es bis zu den dreißiger Jahren dieses

Jahrhunderts. Das Wort "Ästhetik" in dem heute üblichen Sinne

wurde vom Deutschen Baumgarten im 18. Jahrhundert zum ersten

Mal gebraucht. In Deutschland wurde im 19. .Jahrhundert eine

experimentell-psychologische Ästhetik begründet und damit die

Unterscheidung zwischen einer Ästhetik von oben, d. h. einer

spekulativen, philosophischen und einer Ästhetik von unten, d. h.

einer psychologisch-experimentellen eingeführt. Auch das Wort
"Kunstwissenschaft" ist deutschen Ursprungs.
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Damit war wiederum im Gegensatz zur philosophischen Ästhetik eine

rein empirische, historische Wissenschaft von der Entwicklung

der Kunst und ihrer Stile gemeint. Dementsprechend wurde der

erste Kongress für Kunstwissenschaft bereits 1873 in Y/ien

abgehalten, während 1878 in Stuttgart ein "Repertoriuni für

Kunstwissenschaft" das Licht der Welt erblickte. Max Dessoir

begründete 1906 die berühmte "Zeitschrift für Ästhetik und

allgemeine Kunstwissenschaft", die er bis 1937 redigierte.

Richard Müller-Freienfels führte da__nach die Redaktion v/eiter.

Die Zeitschrift vegetierte noch bis 1943. Jetzt erscheint an

deren Statt seit einigen Jahren in Stuttgart ein "Jahrbuch für

Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft", das von Professor

Heinrich Lützeler herausgegeben wird, doch ist die einstige

Bedeutsamkeit des Organs seine internationale Geltung verloren.

Der der Kunstforschung eigene G-edanke der Stilentwicklung stammte

von Hegel. Seit der klassischen Periode in Deutschland v/urde

hier die Kunst der Griechen als unerreichbares Muster

künstlerischen V/ertes betrachtet. Solche Ansichten von der

Einzigartigkeit der griechischen Kunst fanden beim Neuplatoniker

Winckelmann, einem Historiker, bei Kritikern wie Lessing, bei

Dichtern wie Goethe und bei Philosophen wie Hegel Anklang.

Solche Meinungen teilten sogar radikale Denker wie Karl Marx

und positivistisch eingestellte Architekten wie der Vater der

neueren deutschen Kunctforschung Gottfried Semper. Aber wie der

namhafte Basler Kunsthistoriker und Nachfolger Wölfflins

Joseph Gantner jetzt ausführt, wurden solche Wertungen durch

die Ansicht von der Gleichberechtigung, ja Gleichwertigkeit der

historischen Stile abgelöst. Darnach ist der romanische Stil nicht

schlechter als der gotische und die Gotik nicht besser als
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Renaissance oder Barock. In jedem Stil äußert sich, wie der

Wiener Kunsthistoriker Alois Riegl es haben möchte, ein

gewisses Kunstwollen. Damit verlegt Riegl den Ursprung der Stile

ins Innere des Menschen, während ihn (rottfried Semper im

Material des Kunstschaffens und in seinem Zweck sah. Gerade

die Überzeugung von der Y/ertrelativität aller Stile hat in den*

folgenden Jahrzehnten zur Suche nach einem eigenen modernen Stil

für die neuzeitliche Architektur geführt.

Für die empirische Psychologie war die Kunst ein Spezialfall

der Psychologie, für die Tiefenpsychologie Sigmund Freuds und

seines Schülers, des Pfarrers Pfister in der Schweiz, wurde sie

wiederum zu einem Symptom unbewußter Triebe, die im Kunstwerk

nach außen dringen und in ihr ein Ventil suchen. Sie wurde

demnach zu einer Ersatzhandlung im Triebleben. Der Pariser

Psychoanalytiker Ernest Praenkel erklärt jetzt, daß unterhalb

des Oberflächentextes der Kunst und Literatur sich eine

Geheimschrift, eine Art Kryptographie verbirgt, die erst die

wahre Bedeutung des Kunstwerks in seelischer Hinsicht erschließt.

Dadurch wird eine neue Dimension zur Erforschung des Kunstwerks

hinzugefügt. Die nicht psychoanalytischen Kritiker seien

gleichsam Menschen, die um eine Kathedrale zu erforschen, sie

immer wieder umkreisen, während der psychoanalytische Forscher

das Innere der Kathedrale betritt. Nun hat sich der (jcdanke

Freuds in seiner Studie "Eine Kindheitserinnerung des Leonardo

da Vinci" an überaus brüchigen, ja vielleicht fadenscheinigen

Einzelheiten emporgerenkt, um aus diesen Bruchstücken eine

Geschichte der Persönlichkeit Leonardos psychoanalytisch

zusammenzustellen. Ihm selbst war es allerdings fraglich, ob

dies eine wissenschaftliche Analyse oder vielleicht nur ein
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psychoanalytischer Roman sei. G.G. Jung wiederum, ein Liebling

der Literaten - weniger der Mediziner - hat unter Yerv/endung

der Mythologie und im Anschluß an die deutsche Lebensphilosophie

eine Lehre von den ewigen Modellen, den sogenannten Archetypen

des Menschentums aufgestellt, die zum Paradigma der Kunst werden,

eine Lehre, die vom vielseitigen englischen Kritiker Herbert

Read in den englisch sprechenden Ländern popularisiert v/urde.

Es muß aber wiederum betont werden, daß gerade diese Theorien

den Inhalt der KunstSchöpfungen deuten sollen, nicht ihre Form

und daß sie keine Erklärung des Kunstwertes bieten, weil ein

Kunstwerk und ein Machwerk ähnlichen Inhalt aufweisen können.

Die beherrschende Stellung der deutschen Ästhetik vor dem

ersten Weltkrieg zeigen äußerlich Ereignisse an^ wie der erste

Internationale Kongroß für Ästhetik 1913 in Berlin unter dem

Vorsitz Max Lessoirs; der zweite fand 1937 in Paris statt und

offenbart bereits eine inzwischen eingetretene Gowichts-

verschiebung. Schon 1918 wurde an der Pariser Sorbonne für

Victor Basch ein Lehrstuhl der "Ssthetique et science de l»art"

geschaffen und diese "science de l'art" ist doch nur eine

Übertragung der Vokabel "Kunstwissenschaft". Der erwähnte

Zweite Internationale Kongress für Ästhetik wurde von Victor

Basch organisiert, der die Ästhetik Kants in Frankreich

wissenschaftlich erläuterte und ein Anhänger der deutschen

Einfühlungsästhctik war. Dies kümmerte aber die National-

sozialisten wenig, sie brachten ihn nach der Besetzung von

Paris um.

In der Folge hat sich das Schwergev/icht ästhetischer Studien

nach den englisch sprechenden Ländern, namentlich nach Amerika

verlagert, aber auf europäischem Boden gebührt gegenwärtig der
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Vorrang Prankreich, dorn zwar Italien auf dem Gebiet philosophisdir

Ästhetik folgt, das aber arm an kunsthistorischen Studien ist.

Deutschland, das gerade in solchen Studien hervorragte, verlor

Persönlichkeiten und Institute an den englisch sprechenden

Westen. Das Warburg Institut in Hamburg, das soziologische

Kunststudien betrieb, wurde nach London verlegt, wo es im

Anschluß an die Londoner Universität als Warburg-Courtauld

Institut weiterlebt. An ilim wirkt der Kunsthistoriker Gombrich.

Führende deutsche und österreichische Gelehrte wie Panowsky,

Friedländer, die inzwischen verstorbenen Tietze und Moritz

Geiger glngon nach Amerika. Darüberhinaus hat die deutsche

Existenzphilosophie namentlich die Philosophie Martin Heideggers

die Ästhetik ins rein Spekulative rückverwiesen.

Das Gebiet der eigentlichen Ästhetik - weniger dasjenige der

Kunstforschung, zerfällt heute in drei wohl unterscheidbare

Bereiches in den anglo-amerikanischen, den kontinental-

westeuropäischen und in den russischen Raum, wobei Polen den

Übergang von West nach Ost bildet, und zwar so, daß dort die

westeuropäische Gedankenrichtung selbst bei den Marxisten

überwiegt.

Das führende Zweigestirn der französischen Ästhetik bildeten

bis vor kurzem Etienne Souriau, Nachfolger von Victor Basch an

der Sorbonne und Mitglied des Institut de France und der vor

einigen Jahren verstorbene Raymond Bayer, der jünger war als

Souriau. Souriau selbst ist der Sohn des Ästhetikers P. Souriau.

Bevor man aber auf dieses Dioskurenpaar zu sprechen kommt, muß

man auf ihre wichtigsten Vorgänger hinweisen, die vor wenigen

Jahren gestorben sind, und zwar auf Henri Focillon und auf

Charles Lalo. -
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Charles Lalo (1877-1953) war der erste Präsident der "Soci&t5

fran9aise de 1 »Esth6tique" , deren gegenwärtiger Vorsitzender

fitienne Souriau ist. Er war auch Begründer der "Revue d'Estho-

tique", deren Herausgeher ebenfalls fitienne Souriau und Raymond

Bayer waren und neuerdings nach dessen Ableben, Mikel Dufrenne

geworden ist, der der phänomenologischen Schule der Ästhetik

angehört und bedeutend jünger ist. Charles Lalo v/ar ein Schüler

des Soziologen fimile Durkheim und seine Laufbahn ist soziologisch

orientiert. Im ästhetischen Sinne ist er ein Nachfolger von

Hippolyte Taine. Taine war der Begründer der historischen und

soziologischen Schule der Ästhetik in Prankreich, und in dieser

Hinsicht ein Lehrmeister nicht nur Prankreichs, sondern ganz

Europas namentlich Italiens. Seine Theorie von der Entwicklung

der historischen Stile hat auch den Boden für jene kunsthisto-

rischen Porschungen bereitet, die dann namentlich in Deutschland

00 üppig emporschössen. Charles Lalo hat bereits 1914 ein

'Programm einer soziologischen Ästhetik" verfaßt. Noch früher

unternahm er eine Kritik der deutschen experimentellen Ästhetik

von Pechner und Y/undt^ er lehnte diese Methode ab, weil sie

nicht Kunstwerke, sondern vorästhetische Erscheinungen

untersucht und etwa die Intensität der ästhetischen Lust mißtj

wobei sie die Tatsache außerachtläßt , daß die ästhetische Lust

nicht eine Präge der Intensität, sondern der Qualität sei. Sie

erscheint als Ergebnis einer disziplinierten und organisierten

Technik, die die Gesellschaft schafft. Die Ästhetik muß deswegen

als soziologische Wissenschaft behandelt werden.

Lalo verwirft ebenfalls die deutsche Einfühlungstheorie, die

Basch in Prankreich einführte ~ indem er erklärte, die

Einfühlung in die Dinge sei überhaupt kein ästhetisches Prinzip.
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Mit ihr läßt sich alles, aber auch gar nichts erklären, Die

Kriterien der Ästhetik v/urden vielmehr durch die Auswahl der

Gesellschaft bestimmt.

Lalos einprägsamste Lehre ist die Auffassung des Kunstwerkes

als einer Plyphonie, einer polyphonischen Struktur, und zv/ar

gilt dies nicht nur für die Musik, sondern auch für die anderen

Künste. Laie nimmt die Idee des Spiels als Grundlage der Kunst

an, aber er meint damit nicht etwa ein "Spiel*' im Sinne

Schillers, sondern die Komposition selbst, die innere Struktur

des Kunsthandv/erkes beruht auf einem Spiel seiner Elemente,

namentlich auf dem aus der Musik bekannten Kontrapunkt. Das

musikalisch Schöne wird bei Laie relativisiert und von

historischen Umständen abhängig gemacht. Die Polyphonie ist

vor allem in der Musik, aber auch in den anderen Künsten,

maßgebend. Es muß Eorschungsaufgäbe sein, diese Polyphonie

aufzudecken. Laie hat den polyphonischen Begriff des Schönen und

der Kunst begründet. Das ästhetische, kontrapunktische Spiel

besteht aus Kombinationen der logischen, semantischen,

rhythmischen und phonetischen Bestandteile des Kunstwerks, aber

auch aus seinen gefühlsmäßigen, sittlichen, gesellschaftlichen,

unbewußten und aus Reflexionsclementen. Diese Ansicht ist der

in Deutschland - aber auch in Polen - ausgereiften phänomenologi-

schen Ästhetik verwandt, die von den verschiedenen Schichten

innerhalb des Kunstwerks spricht. Lalo ist jedoch ein Empiriker

und treibt keine Ontologie der Kunst im Sinne der Phänomonologen.

Immerhin leitet das Prinzip der Polyphonie zur Phänomenologie

der Kunst hinüber und ist heute in Prankreich noch sehr lebendig.

So hat der Dichter und Ästhetiker Jacques-^G. Krafft in der

französischen Poesie elf Elemente gefunden, so etwa Rhythmus,

Spiel der Konsonanten und Vokale, Reim, V/orte usw.
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In diesem polyphonischen Konzert nimmt der Sinn, die Bedeutung,

unter den elf Komponenten nur eine Stelle ein. Gleicherweise,

erklärt Krafft, könnte die Malerei als Suprastruktur

verschiedener Strukturen gelten: der Zeichnung, der Farben,

der Massen. Der Dichter Jean Royere hat die Poesie als eine

"Zweiheit von Sinn und Klang" (uno dyade de son et de sens)

bezeichnet. Wenn nun zwischen diesen Elementen die größte

Harmonie der "Stimmen" untereinander herrscht, dann ist das -

Ergebnis Klassik. Überwiegt der Sinn, die Episode, die klare

Bedeutung, die Melodie, dann ist das Ergebnis Romantik. Nach

diesem Rezept, sagt Krafft, wären Perugino, Volasquez, Watteau,

Mozart Klassiker und Holbein, Greco, Rembrandt, Beethoven,

Goya, Courbet, Daumier, Toulouse-Lautrec, Romantiker. Klassisch

wäre der romanische Stil der Auvergne und romantisch die

beginnende Gotik.

Wenden wir uns nun Henri Pocillon zu, als einer lebenden Potenz

der französischen Ästhetik der Gegenwart, so sehen wir, daß er

am klarsten das formalistische Element in der französischen

Ästhetik verkörpert. Pocillon war Professor der Geschichte

der Architektur an der Pariser "Sorbonne" und ein Fachmann der

romanischen Kunst. Das Werk, das vor allem für die Ästhetik

wichtig würde, war das 1934 erschienene Buch "La vie des formes"

(Das Leben der Formen). Das Leben, sagt Focillon treu der

Bergsonschen Überlieferung, ist ein Schöpfer von Formen. Die

Form ist die Seinsart (der Modus) des Lebens. Damit sind

die Formen der äußeren Welt gemeint. Kunstformen sind keine

Zeichen, sondern Selbstausdruck. Schreibt man Formen Bedeutungen

zu, so v;achson diese wieder den Formen zu. Die Formen dauern,

ihre Bedeutung wechselt. Stile sind Kunstvokabulare,
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syntaktische Regeln. Diese Syntax list auf Meßbarem aufgebaut.

Die Formen, d. h. die Stile entwickeln sich nach einer inneren

Logik. Jeder Stil zeigt im allgemeinen vier Phascns eine

experimentelle oder Versuchsphase, eine klassische Phase, eine

Phase der Verfeinerung und schließlich ein barockes Stadium,

d, h. eins der Übersättigung. Pocillon bleibt bei der

realistischen Beschreibung, er interpretiert nicht in idealisti-

scher Weise. Er betont das Prinzip des Werkschaffens und des

Materials. Das Material ist schicksalhaft, es zieht eine gewisse

Bestimmung nach sich, es hat eine gewisse Pormberufung. Jedes

Material bildet als solches eine Form heraus und diese Form

weckt auch im Rohzustand andere Formen, sie erv/eckt, suggeriert,

regt andere Formen an und propagiert sie. Die Formen führen ein

Eigenleben.

Der Gredankenwelt Focillons bezüglich dos Gewichts der Formen

sind die Ansichten von Alain (Emile Chartrier) verwandt. Er

teilte die Künste in körperliche und sachliche ein, wobei Tanz,

Musik und Poesie zu den körperlichen, die plastischen Künstie

und diu Architektur zu den sachlichen gehörten. Auch er war der

Ansicht, daß das Material die Schaffensmöglichkeiten diktiert und

die Formgesetzc begründet. Jeder Stoff begründet eine Technik

und es gibt keine Kunst ohne Technik. Das oberste Gesetz der

menschlichen Erfindung ist die auf sie aufgewendete Arbeit.

Man ist in erster Linie Handwerker. Es gibt außerhalb des

Stoffes keine Formen, sondern bloß Neigungen und Wünsche.

Das Geheimnis der Kunst besteht darin, daß der Mensch nicht so

sehr erschafft als "macht" und dessen bewußt ist, wie er es

fertigbringt. Von der Semperschen Iduu dur Zwuckbestiimnung der

Kunststile und des Gesetzes des Stoffus als Grundlage der Stile

unterscheidet sich die französische.



- 11 -

insbosonderG die Focillonscho Konzeption dadurch, daß hier nicht

das objektive Gesetz triumphiert wie bei Semper, sondern daß

der Focillonsche Pormschöpfer frei schafft und dabei seine

künstlerische Freiheit betätigt. Maßgebend ist trotz allem das

Kunstwollen, wenn os auch durch den Stoff bedingt ist.

Eine mystische Philosophie der Poesie, das Ideal der "po&sie pure"

verkündete in der Zeit zwischen den Kriegen der Geistliche Henri

Br6mond, dessen Vorläufer in gewisser Hinsicht schon Baudelaire

und Gautier waren, da sie einen rein poetischen Wert unabhängig

vom Kriterium der 7/ahrheit und der Nützlichkeit behaupteten.

Nach Br6mond ist das rein Poetische vom Sinn unabhängig, es ist

auch nicht musikalisch - denn dies ist auch die Beredsamkeit -

das Poetische ist nicht semantisch, d. h. sinngeladen, dies ist

die Prosa und die Wissenschaft. Br6mond steht im schärfsten

Gegensatz zu der in Prankreich überlieferten neoklassischen

Theorie der Dichtkunst mit ihrer Betonung der Vernunft in der

Poesie. Nachdem nun Bremond sowohl das Sinnvolle als auch das

Sinnlich-Musikalische aus der Poesie ausschloß, ließ er die

Poesie aus jenem mystischen Zustand wachsen, aus dem das Gebet

entsteht, also aus einem mystischen Wissen. Dies erinnert

einerseits an den Ausspruch Heideggers, demzufolge der Dichter

die Dinge "heiligt" und andererseits an die Begriffswelt von

Th. W. Adorno, der diu Musik als entmythologisiertes Gebet

bezeichnet, das ebenfalls "entgegenständlicht" ist. An Br&mond

knüpfen Dichter an wie der von ihm verehrte Paul Val6ry.

Der Formalismus der Val6ry« sehen Poetologie ist radikal zugespitzt.

Pocillon, Alain und Val6ry anerkennen gleichermaßen Technik und

Material als wesentlich. In der Poesie ist die Sprache Material

gleich dem Stein oder den Farben.
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Während die V/örtcr der Prosa bloß Tausch- und Verkehrswort

(vnleur d^Schange) haben, daher die transitive Punktion eine s

oignalsystems, hat das poetische Wort Eigenv/ert, eine magische

G-ewalt, die uns befähigt, nicht nur zu verstehen, sondern etwas

zu werden« Yal6ry hat bemerkt, daß die Worte seiner Poesie den

Sinn haben, den man ihnen verleiht, denn es kommt nicht darauf

an, durch sie eine Idee zu vermitteln, sondern einen "Zustand"

hervorzubringen. Zur Mitteilung genügt die Prosa, desv/egen

verschwindet sie im G-eist des Zuhörers, um sich in ein Bild oder

einen Gedanken zu verwandeln. Das rein Sprachliche weicht zurück.

Anders in der Poesie. Hier darf der Sinn die Perm nicht

überwältigen, sie vernichten. Sie muß erhalten bleiben als not-

wendiger Ausdruck des Zustandes, den sie im Empfangenden

hervorrief. Das Kunstwerk ist das Ergebnis einer Notwendigkeit,

die an den Zufall in der Natur erinnert, so z. B. wenn ein

Kieselstein vom V/asser reizvoll modelliert erscheint. Dieses

Zufällige, Unvorhergesehene erscheint im Kunstwerk, das

dagestalt die Kunst mit der Natur verknüpft, aber die Natur

neigt zur Monotonie, v/eswegen die Kunst dem Leben überlegen ist«

Sowohl Etienne Souriau als auch Raymond Bayer waren dem

Irrationalismus der Bergsonschen Philosophie abgeneigt und

standen unter dem Einfluß der phänomenologischen Methode Edmund

Husserls. Souriau legte seine Grundgedanken in der "Instauration

philosophique" nieder, die im Jahre 1939 erschienen ist. In

Anlehnung an Edmund Husserl unterscheidet Souriau zwischen

dem Akt des Denkens und dem Gedachten (pens&e pensante et

pensoe pensee). Das Gedachte ist als etwas Dingliches anzusehen.

Das Denken strebt stabile, architektonische Formen ean, der

Gedanke ist eine Form.. Mathematik, Physik und Logik besteht
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aus geschlossenen Formen, nämlich aus Formeln, die architektoni-

schen Charakter und ästhetische Eigenschaften besitzen. Der

Proportion, der Symmetrie, der Einheit in der Kunst entspricht

im Dcnkprozess die Klarheit, die Anschaulichkeit, die Vernunft.

Die Kunst ist also nur ein Sondorfall des Formens. Die Architek-

tonik des Gedankenbaus gehört zu den GrundVorstellungen Souriaus.

Die Form entwickelt einen leuchtenden Glanz- den "6clat objoctiv",

der uns gefangen nimmt.

Paul Valfery hat den intellektuellen Charakter der Kunst

unterstrichen, ihr Streben nach einer Strenge, wie es auch die

Wissenschaft auszeichnet, aber die angestrebte Strenge der

poetischen Sprache ist nicht logisch, sondern formal. Souriau

kehrt das Verhältnis um. Gereide die Wissenschaft wird von der

ästhetischen Form angestebt, sie (die Wissenschaft) stellt

eine Ästhetik eigener i^rt dar. Das Ideal der Vollkommenheit

beherrscht nicht nur die Kunst, sondern auch Philosophie und

Wissenschaft. Der philosophische Gedankenaufbau ist auf

architektonische und musikalische Strukturen rückführbar.

Zu erinnern sei daran, daß der philosophierende Schriftsteller

Gaston Bachelard die Wissenschaft als eine Ästhetik der

Intelligenz auffaßt. Souriau zufolge ist Kant "ein sehr großer

Künstler". So werden Wissenschaft und Philosophie zur Kunst

und "Räsonnieren" heißt mit Formen spielen, die typischen

Idealformen (ideations typiques) im Sein aufzeigen. Dieses

Formenspiel hat Regeln, Gesetze, aber enharmonische , denn sie

vereinigen Gegensätzlichkeiten. Solche Gesetze obwalten in der

Kunst, Philosophie und Wissenschaft und ihre Schöpfung ist

Form allein. So wird das Formprinzip auf die ganze

Wirklichkeit ausgedehnt. -
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Das Kunstwerk ist Werk und nicht etwa bloß Intuition Inspiration

im Sinne Hegels. Es ist ein Tun, ein "Machen", nicht nur ein

Anschaun, Die Kunst ist eine Punktion des Pertigens, sie ist

politisch, und weil sie ein Schaffen von Formen ist, skeuopoic-

tisch. Die melodische Verkettung ist das einigende G-rundprinzip

unseres Lebens. Die Schöpfungen des Gedankens sind psychologische,

soziale, sittliche Melodien. Das Sein ist geformte Form und

echtes Sein nur dann, wenn es in gelungenen Formen verwirklicht

,s
wird. Die Form offenbart sich als Sittlichkeitsprinzip, al;

diskursives Denken, als Gestalt. Die geometrischen Formen waren

zunächst dekorativ, erst dann praktische Konstruktionsregcln.

Die Sittlichkeit ist die Norm eines Lebensentwurfs, sie ist die

Treue zur eigenen persönlichen Lebensform. Y/ir stehen also einer

Phänomenologie der Formen gegenüber.

Entsprechend der Einteilung der Y/issenschaftcn konstituiert

Souriau vier ästhetische Zonen, deren jede die Ästhetik dieser

Wissenschaften bildet. Darnach gibt es eine pythgoräische

,

eine dynamische, eine skeuologische und eine psychotechnische

Ästhetik. Die Ästhetik ist eine Formspekulation. Während aber die

Ästhetik dieser Wissenschaften ihre Formen als Nebenerscheinungen

ansehen muß, sind für die Kunstästhetik die Formen Hauptsache.

Diese Ästhetik ist eine Wissenschaft der Formten als Selbstzv/eck.

Die Kunst ist nämlich eine skeuopoietischc Tätigkeit, eine

Produktion von Formen, von formbegabten Sachen.

Souriau hat damit ein neues System der Künste geschaffen, die

auf sieben sinnlichen Qualitäten aufgebaut sind, die er kreisförmig^

anordnet. Die Künste teilt er demzufolge in zwei konzentrische

Kreise ein, wobei alle abstrakten Künste als Künste ersten Grades

und alle darstellenden Kunstformen als solche zweiten Grades gelten.

S
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So z. B* unterschoidot scino Klassifikation "reine Malerei",

die abstrakt ist von der darstellenden, die zweiten Grades ist,

und im ähnlichen Sinne die (abstrakte) "Arabeske" von der

(darstellenden) Zeichnung. Der abstrakten "Prosodie" entsprechen

Poesie und Literatur als darstellende Künste. Befremdend mag

erscheinen, daß Architektur (abstrakte) Kunst ersten Grades ist,

während "Skulptur" ihr als darstellende Kunst (zweiten Grades)

angegliedert ist. - Noch vor fünfzig Jahren wäre eine dera^rtige

Einteilung in Künste ersten und zweiten Grades kaum denkbar

gewesen, sie soll natürlich der inzv/ischen aufgetauchten

abstrakten Bildhauerkunst und Malerei Rechnung tragen,

verallgemeinert aber diese Erscheinungen auf alle Künste. Auch

die Musik zerfällt in eine reine (ersten Grades) und in eine

deskriptive und dramatische (zweiten Grades). Die Philosophie,

die ja nicht zu den "sinnlichen" Künsten gehört, gilt Souriau

als eip;ene Kunst zweiten Grades« weil sie "Bedeutun/^;" hat.

Souriaus Philosophie der Formen, die sich zu einem

Panaesthetizismus ausv/ächst, war einflußreich, sie hat den

Schriftsteller Malraux beeinflußt, auch die Musikologin Gisölc

Brelet. Souriaus Pormbegriff erinnert an den Gestaltbegriff der

Gestaltpsychologie. Man sollte nicht vergessen, daß auch Ernst

Cassiror behauptet hat, der ästhetische Genuß sei nicht ein

Genuß der Dinge, sondern der Formen.

Raymond Bayer, der selbstbewußt feststellte, daß Frankreich

nunmehr eine französische Ästhetik habe, war ein Schüler von

Victor Basch und Henri Focillon. Er war Professor der allgemeinen

Philosophie an der "Sorbonne", und, wie erwähnt, zusammen mit

Souriau Herausgeber der "Revue d »Esthetique" . Er debütierte 1934

mit einer "Ästhetik der Grazie".



- 16 -

Er wollte hierin das Groziöse neben dem Schönen, Erhabenen und

dem Komischen als besondere ästhetische Kategorie nachweisen«

Im Schönen herrscht ein Gleichgewicht zwischen Darstellungszweck

und Darstellungsmitteln, im Erhabnen bleiben die Mittel hinter

dem Darstellungszweck zurück, im Graziösen ist eine Überfülle

von Mitteln vorhanden. Das Gleichgewicht des Graziösen wird durch

diese Eülle und die Sparsamkeit im Gebrauch dieser Mittel

bewirkt, es ist die Kraft des Mühelosen, die Zweckverwirklichung

ohne Anstrengung. Das Schöne gibt uns eine statische Harmonie,

das Groziöse eine dynamische, das Negative des Graziösen ist

das Komische, das gegenüber der mühelosen Beweglichkeit des

Graziösen starre Unbeweglichkeit , hervorbringt (wie schon

Bergson die Steifheit des Komischen betonte.) Das Negative des

Erhabenen ist das Barocke und das Gegenstück zum Schönen das

Häßliche, das völligen Mangel an Gleichgewicht, den Mangel an

Harmonie bloßlegt. In späteren Studien Raymond Bayers wird im

Graziösen die Überfülle des Lebens, die Kraft ohne Anstrengung '

hervorgehoben. Während das Schöne eine Struktur ist, sind das

Erhabene und Graziöse nicht so sehr Strukturen als Werte«

Die Kunst ist nach Bayer keine spontane Intuition, sondern

bewußte Auswahl, Stilisierung, Technik, Werkschaffen. Die Zeit

in der Kunst heißt Rhythmus, sie ist also bewußte und erneuerbare

Gliederung, sie ist Maß und nicht etwas Gelobtes. Das ästhetische

Erlebnis gipfelt in einer Aufhebung, Suspension des Zeitmoments.

Das Schöne ist das Ergebnis eines werkenden Realismus (r6alisme

op6ratoire). In jedem Kunstgegenstand wird die Spur einer Handlung

sichtbar, das Kunstobjekt ist das Gelingen des V/erkschaffens.

Das Sachliche und Technische der Kunst steht obenan, deswegen will

Bayer die Ästhetik "dementalisieren"

.
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Vom Standpunkt seines operativen Realismus verwirft Bayer die

deutsche experimentelle Ästhetik Fechners und Wundts, die

Einfühlungsästhctik von Lipps und Killpe, die soziologische

Ästhetik Lalo's, und die Intuitionsästhetik Ber/^sons. Er läßt

aber Semper, Woelfflin und Focillon gelten, die das Kunstwerk

als Fertigung (Operation) ansehen« Die Kunst mag magisch sein,

aber sie ist nicht mystisch. Das Kunstwerk zwingt uns das Schema

einer G-efühlsreaktion auf, es ist nicht wie die Einfühlungstheorie

es haben möchte, eine mitfühlende, sondern eine schematische

Erkenntnis. Auch das letzte Work Bayers "Trait6 d *Esth6tique"

steht auf dem Standpunkt des operativen Realismus. Die Kunst

ist eine Folge von Formeln, die für die Ökonomie der Mittel

bezeichnend sind und die eine Folge von G-leichgewichtsstellungen

bewirken. Das Ästhetische ist das Folgerichtige, das, was einem

Konzept entspricht. Die Kunst ist eine Abstraktion im Werden

(abstraction en marche) und die Phänomene dieses Schematismus

sind die Stile, die Typen, die Regeln und die Gemeinplätze der

Kunst. Das Schöne ist eine wertende Offenbarung von Werten,

eine Axiophanie, ein sinnliches Scheinen von Werten, aber diese

Offenbarung erfolgt durch einen Formungsakt j eine "mise en forme",

also etwas Operatives, Tätiges.

Die Anhänger^in Souriau's, Gisele Brelet, gibt uns in ihrem

Hauptwerk "Die musikalische Zeit" (Le temps musical) eine

phänomenologische Untersuchung der Musik. Wie schon einst Hanslick

und jetzt Souriau unterscheidet sie zwischen reiner und

deskriptiver Musik, die in einem verschiedenen Konzept der Zeit

gründen. Es gibt nämlich eine psychologische Zeit, d. h. gelebte

Dauer und eine rationale Zeit. Der ersteren entspricht die

romantische, der zweiten die klassische Musik.
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Wagner wäre das MusterbGispicl der ersteron, ihn lehnt G-isßle

Brelüt ah, das Modell der zweiten hildet jetzt der Klassiker

oder Neoklassiker Strawinsky. Die erstere ist eine Sehnsuchts-

musik, die zweite eine ahgeschlossene Form. Musikalischer Genuß

beruht aber nicht auf einer gefühlsmäßigen Hingerissenheit,

sondern auf der Entfaltung der in unserem inneren Sinn, dem

Zeitsinn verborgenen Möglichkeiten. Die Gefühlstheorie der

Musik gründet in der Annahme, daß die Musik in uns einen

Gefühlszustand hervorruft, obwohl ihre wesentliche Leistung

darin besteht, daß sie eine Tonwelt aufbaut, einen musikalischen

Gedanken ausbaut, an dem wir uns tätig beteiligen können. Die

Befriedigung, die Musik gewährt, ist nicht affektive Hingerissen-

heit, sondern sie entspringt der Entfaltung des in unserem

inneren Sinn, d. h. dem. Zeitsinn beschlossenen Potentials, Die

Zeitschemata der Musik mögen wohl Gefühle erregen, aber dies

sind reine Pormalgefühle wie Erwarten, Erstaunen, Befriedigung,

Enttäuschung, aber solche Pormalzustände stehen außerhalb des

"vulgären Pathetismus" . Gisele Brelet ist für die klassische

Musik mit Schwerpunkt auf dem Rhythmus und verwirft die

romantische Musik als irrational. Als Vorläufer in der Verv/irk-

lichung des von ihr geliebten Musiktypus gilt Tschaikowsky,

in der Gegenwart verv/irklicht ihn Strawinsky, bei v/elchem

Maß (mesure) und Rhythmus gegenüber dem sinnlichen Klang die

Hauptrolle spielen. Bei Strawinsky sieht man das reine Spiel

einer geistigen Tätigkeit. Der reine Musiker erschafft in seinen

Formen die reine Form der Zeit und die Melodie tritt dagegen

zurück« Er erhebt sich durch seine Formen über seine Individuali-

tät und deren Grenzen, zu einem reinen "Ich denke", zu :jcnon

reinen Ka,tegorien der musikalischen Form.
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LagGgcn vorscliafft uns dor Improssionismus Dcbussy^s lediglich

epikuräisoho Augenblicku einer sinnlichen Freude, die die Zeit

aufzuheben scheint. - Diese Pormphilosophie der Musik von

Gisele Brelet bildet ein Gegenstück zur Philosophie der raodernen

abstrPukten Raum- und Zeichenkunst,

Die Auffassung des Zeitsinnes als eines inneren Sinnes geht

ja letztlich auf Kant zurück, von der Musik als Medium der

G-liederung dus inneren Sinnes, d« h, der Zeitlichkeit, sprach

schon Y^ilhelm Schlegel, Daß die Musik nur Pormalgefühle,

nicht bestimmte Gefühle wie Liebe oder Haß ausdrückt, äußerten

bereits Psychologen v/ie Wundt, Meumann, Lalo . Der Musikwissen-

schaftler Hanslick hat ebenfalls behauptet, daß die Musik keine

bestimmten Gefühle hervorruft, die auf Vorstellungen, d. h,

eine Begriffsv/elt zurückgeführt werden können, sondern daß es

sich dabei um emotive Schemata, seelische Dispositionen handelt«

Gisele Brelet steht also am Ende einer laa^en Reihe von

Musikformalisten.

Eine gev/isse Sonderstellung in der französischen Ästhetik

nimmt Pierre Prancastel ein, der die Verbindung der Kunstfor-

schung mit den exakten und sozialen Wissenschaften herstellen

will. Er verweist darauf, daß es einen Zusammenhang gebe

zwischen den Darstellungswoisen der bildenden Künste und den

grundlegenden Tendenzen der modernen Zivilisation.

Der Philosophie der Formen ist die Ästhetik der Existenzphilo-

sophie entgegengesetzt, doch ohne entscheidenden Einfluß in der

akademischen V/elt. Jean-Paul Sartre unterscheidet zwischen

der Sprache der Literatur und der Poesie, d. h. zwischen Prosa

und Poesie. Der Dichter Mallarme bezeichnete einst diesen

Gegensatz als einen zwischen Reportage und Musik.
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Der Y/ertakzent Sartres ist ein anderer. Prosa ist semantisch und

stellt Sinnvolles dar, Poesie ist asemantisoli und enthüllt

wie Musik und Bild die Din^e in ihrer anschaulichen

Unmittelbarkeit. In der Prosa a^^'-iert bewußter Y/ille und

sittliches Streben, Poesie rührt aus dem Surrealen, TJnbev/ußten

her, das innere Leben wiedergeben nur Analogien und Metaphern^

Prosa eignet sich für den "engagierten" Künstler, der dem Loser

die Welt im Horizont ihrer Änderungsfähigkeit zeigt, sie ist

eine Anregung zum Handeln, sie appelliert an die Freiheit des

Lesers, sie hat eine sittliche Punktion, die aus der G-ebefreude

des Schriftstellers kommt. Die Literatur soll den Kreis der

Freiheit erweitern, indem sie das politische Vorrecht bekämpft

und eine Kunst für die Massen schafft. Sie muß desv^^egen einen

möglichst weiten Kreis erreichen. Am Surrealismus tadelt Sartre

seinen Mangel an sittlichem Ernst.

Bei Sartre nimmt der Gegensatz zwischen Prosa und Poesie einen

ethischen Charakter an. Gas ton Bachelard nimmt den unbewußten,

in den Tiefen des unerkennbaren Charakters wurzelnden Ursprung

der spezifisch poetischen Mittel wie z. B. der Metaphern und

Vergleiche an und Sartre setzt das Poetische mit dem Irrealen,

das rein Künstlerische mit dem Imaginären gleich. Dieser

Bereich ist asozial, antidemokratisch, er ist selbstgenügsam

und kümmert sich nicht um die Interessen der Menschen, denn

Kunst ist wichtiger. Nach Sartre mag das Irreale schön sein,

aber das Gute ist nur im Realen gegeben.

Wir haben hier Ansichten, die der Tradition v/idersprechen,

derzufolge wie bei Kant das Schöne als Symbol des Guten

erscheint. Sartre 's Ästhet ist böse, weil ihm die Y/irklichkeit
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nur ein Rohstoff ist, aus dem ein schönes Buch entstehen soll.

Dem im Imaginären Lebenden werden die Dinge ihrer Wirklichkeit

entkleidet die Bewegungen sinken zu inhaltlosen G-esten herab.

Der Ästhet ist der potentielle Dichter im Sartreschen Sinne,

als wirklicher Dichter v/ird er zum Versifikator, einem Sucher

nach Massen^ insgeheim ein Sucher nach Musik. War er im

Passivzustand ein Kranker, ein ITeurotiker, ein Geq.hälter, so

rächt er sich als Versifikator an der ihn quälenden, ihn

ablehnenden G-esellschaft , indem er sie in den Bann seiner

Phantasien zwingt, in den Zauber seiner schreckenerregenden

Romane, seiner entstellten Bilder. Er gesundet, indem er sein

Krankheitsgift der Gesellschaft einträufelt. Die Poesie ist die

Lepra der Prosa. Der Poet lockt das Publikum, indem er ihm

Gefühle vorgaukelt, die er nie empfunden hat, er mystifiziert

den Leser mit dem Unbestimmten, Verfließenden.

Diese paradoxe Psychoanalyse des Dichterischen und des

Literarischen, in denen sich das Asoziale und das Soziale

polarisiert, ist in einer sittlich-gesellschaftlichen Thematik

begründet- und von den Konzepten Martin Heideggers etwa weit

entfernt. Dieser betont das Priesterliche des Dichteramtes, ihm

steht nicht der "fluchbeladene" Poet, Sartre »s "poete maudit"

Modell. Er wurzelt viel eher in der deutschen idealistischen

Ästhetik Schellings und Hegels, obwohl dies auf einer anderen

Ebene geschieht, nämlich auf der der Heideggerschen Ontologie.

Die Poesie ist hier das Ins-Werk-Setzen der Wahrheit des

Seienden, der Dichter heiligt das Sein, das der Denker sagt.

Es ist aber zu betonen, daß solche Offenbarungen des Sinns des

Dichtwerks keine ästhetische Forschung im hergebrachten

wissenschaftlich-philosophischen Sinn darstellen,
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vielmehr scheinen sie mystische Erleuchtungen zu sein, die mit

der Ästhetik der Form nur in losem Zusammenhang stehen, wenn

sie auch eine Art Gehaltsästhetik sein mögen.

Auch Hans Greorg Gadamer sind die bisherigen idealistischen

Grundlagen der deutschen Ästhetik, die auf Kant zurückgehen,

schwankend geworden. Der Geniehegriff der Kantschen Ästhetik,

die Theorie der künstlerischen Insi^iration ist nach ihm mit der

künstlerischen Praxis der Gegenwart kaum vereinbar. Gegen die

Objektivität des Kunstideals spricht der schnelle Y/echsel der

KunstProgramme der Neuzeit. Die rein ästhetische Beurteilung der

Kunstwerke wird etwas Sekundäres, ihr Wert ist in höherem Sinne

durch die Aufnahme bedingt, die es je nach der wechselnden

geschichtlichen Konstellation bei den Zeitgenossen findet.

Ästhetische Elemente sind in den Auffassungen von Arnold Gehlen

vorhanden, der im Anschluß an seine Anthropologie neben einer

menschlichen Handlungsform auch ein mimetisches Verhalten

entdeckt. Schon das Tier reagiert auf Ungewöhnliches, auf

geometrische Muster, auffällige Farben, syrmne tri sehe Gestalten,

rhythmische Bewegungen. Lies erweitert sich beim Menschen als

Reaktion auf auffällige Erscheinungen wie Blitz, Regenbogen,

auf Gold, auf das Mondleuchten, kurzum auf alle Erscheinungen,

die dann in den Mythen ihren Ausdruck finden. Solche Erscheinun-

gen führen beim Menschen eine Erregung herbei, die sich in

Darstellung umsetzt, also in ein mimetisches Verhalten. Es findet

seinen Ausdruck in den bildlichen Elementen der Sprache und in

bildlicher Darstellung als solcher.
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Auf soziologischen Bahnen Toewegt sich auch die Gedankenwelt

von Max Horkheimer und Th. W. Adorno, die aber durch die

amerikanische Semantik beeinflußt wird, Kach ihnen tritt in der

Sprache selbst im Laufe der Evolution eine Spaltung ein.

Einerseits wird sie wissenschaftlicher Kalkül, der jeder

Bildlichkeit entbehrt, andererseits v/ird sie in der künstleri-

schen Sprache bildlich. Als Zeichen wird sie Kalkulation, um

die Natur zu erkennen, als Bild wird sie reines Abbild, wird

ganz Natur und begibt sich des Anspruchs ^ sie zu erkennen.

Die ursprüngliche Einheit und Praxis in der Mimesis geht dadurch

verloren. Es tritt vielmehr die endgültige Trennung der Sprache

in künstlerische und v/issenschaftliche ein.

Die italienische Ästhetik, die neben der französischen zu den

aktivsten in Europa gehört, stand im 20. Jahrhundert unter dem

Einfluß zweier Denkers Benedetto Croce und Giovanni Gentile.

Der Einfluß des erstoren überwog. Er ist noch heute darin

sichtbar, daß alle Ästhetiker der Gegenwart in Italien zu ihnen

Stellung nehmen, entweder zustimmend oder kritisch, wenn auch

allgemein zugegeben wird, daß diese idealistische Ästhetik in

Auflösung begriffen ist, und zwar unter deutschem, französischem

und amerikanischem Einfluß. Croce knüpfte an die Lehren des

Literaturhistorikers de Sanctis an. Er behauptete ginindsätzlich,

daß künstlerisches, in erster Linie poetisches Schaffen eine

Erkenntnistätigkeit sei, die zwei Momente in sich vereinigt;

Intuition und Ausdruck, beide bilden eine unzertrennliche

Einheit. Es gibt keine wirkliche Intuition ohne Ausdruck.

Späterhin erblickte Croce das Poetische im Lyrismus der

Bildlichkeit, v/oboi Lyrismus das Gefühlsmoment einschließt.
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Die Bilder spielen in der Poesie die Rolle, die die Begriffe in

der Wissenschaft einnehmen. Croce verwarf einen Formalismus,

der den lyrischen Gehalt ausschaltet, aber er gab zu, daß die

Form das Wesentliche der Kunst und Poesie ausmacht. Späterhin

betonte Croce auch das Kosmische der poetischen Anschauung,

ihr Weltgefühl, den steten Bezug aufs Weltganze. Er hob Poesie

streng von Prosa ab, von bloß rhetorischer Darstellung. Da die

künstlerische Intuition sich gleicherweise der Worte, Bilder

oder Farben bedienen kann, verwarf Croce eine Scheidung der

Künste als unwesentlich und ihre Klassifikation als überflüssig.

Die organische Einheit verleiht der Kunst ihr Lyrismus.

Giovanne Gentile, der sich viel enger an Hegel anschließt.^ als

Croce, erblickte in der Kunst nicht das Erkenntnismoment, v/ie

Croce, sondern das Gefühlsmoment als wesentlich. Kunst ist

Gefühl, Affekt, nicht Erkenntnis. Der Erbe seiner Doktrin ist

Ugo Spirito, der aber überhaupt die Konzeption ablehnt, daß die

Kunst eine eigene geistige Kategorie sei, auf der die Errichtung

eines autonomen philosophisch-ästhetischen Gebäudes möglich wäre.

Die Kunst läßt sich philosophisch überhaupt nicht definieren,

sie läßt sich von der Nichtkunst begrifflich nicht abgrenzen.

Die Ästhetik ist höchstens eine empirische Wissenschaft. Schon

Gentile behauptete zu Croces Mißvergnügen, daß ein Kunstwerk bei

jeder Lesung neu interpretiert wird, daß es eine Geschichte

hat wie ein Organismus, es gebe daher kein Kunstv/erk im eigent-

lichen Sinne des Wortes, das Kunstv/erk ist vielmehr die Reihe

seiner Interpretationen. Wir sahen übrigens, daß H.G. Gadamer

diese Ansicht im Grunde genommen teilt. Aber dies widerspricht

den Ansichten Crocos vom künstlerischen Schaffen,
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Ugo Spirito geht noch weiter, indem er behauptet, es gehe gar

kein gültiges Kriterium für Kunstheurteilung und deswegen auch

keine philosophisch gültige Definition der Kunst. \7as Kunst

sei, läßt sich höchstens empirisch von Fall zu Fall erkennen.

Dem Kritiker fehle die gültige kritische Norm, er könne

lediglich versuchen, das Kunstwerk zu verstehen und dazu gibt

es verschiedene Methoden, linguistische, biographische,

psychologische usw. Alle geisteswissenschaftliche Methoden

sind zweckmäßig, obwohl keine ganz zum Ziele führen kann, das

Verständnis kann nie erschöpfend sein, denn dies hätte ein

totales Verständnis der Wirklichkeit zur Voraussetzung das

unmöglich wäre. Die Interpretation könne also nie definitiv sein.

Der französische Einfluß v/ird in der Ästhetik von Luigi

Pareyson sichtbar, der Professor in Turin, Herausgeber der

"Rivista d^Estetica" ist. Pareyson hat die Ästhetik des

deutschen Idealismus in einem Buch geschildert. In seinem eigenen

systematischen Werk liefert er eine Philosophie der Poimung,

die er Theorie der Pormativität nennt.

Alle menschlichen Tätigkeiten, auch die denkerischen und

sittlichen, gipfeln in einer Perm. Form ist eine Eigentümlichkeit

des Lebens, geistiges Leben hat stets eine Form. Wenn aber jede

geistige Tätigkeit formativ ist, so ist die Kunst dasjenige

Gebiet, auf welchem sie Selbstzweck wird. Kunst ist reine

Formung, in ihr v/ird das Formen autonom. Pareyson will durch

das Prinzip der Formativität den Gegensatz von Form und Inhalt

überwinden, weil nach ihiTi die Form in der Kunst gewissermaßen

den Inhalt aufsaugt. Er verleiht auch dem Begriff der

Interpretation, der bei Gentile und Spirito eine so wichtige

Rolle spielt, einen weiteren Sinn;
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Die menschlichen Vorstellungen haben schon an sich durch

Schaffung von Bildern den Charakter einer Interpretation, die

menschliche Erkenntnis ist es ehenfallst Die Interpretation

ist eine Synthese der Rezeptivität und der Aktivität des Geiste

Das Subjekt der Interpretation ist stets eine Person, ihr

G-egenstand stets eine Pormj sie ist also stets expressiv und

persönlich. Die Interpretation steigert sich zur Kontemplation.

Die Eignung der Form zur Kontemplation heißt Schönheit. Schönheit

ist weder subjektiv noch objektiv, denn in ihr fällt der Akt

der Kontemplation und die Kontemplationsfähigkeit der Dinge

ineins^ Schönheit ist nicht nur in der Kunst möglich - wie die

idealistische Philosphie annimmt ~ sondern auch in der Natur,

denn auch die natürlichen Dinge sind Formen und kontemplations-

fähig. Die Dinge als Formen sehen, heißt ihre Schönheit

betrachten. Leben ist als solches Formung, Kunst ist aber mehr

als Können, denn in ihr erfüllt sich die wesentliche Natur des

Menschen. Der Mensch erblickt in der Kunst den Gipfel des

menschlich Erreichbaren, denn die Formativität, die sein Leben

ausmacht, wird hier völlig realisiert.

Die Einheit der Ästhetik des europäischen Westens besteht in der

Einheitlichkeit seiner Problematik, nicht in der Einheitlichkeit
»

der Lösung dieser Probleme. Die östliche marxistische Ästhetik

dagegen weist eine andere Problematik auf. Spricht man von

Polen, so ist zu beachten, daß Polens Ästhetiker in der

Hauptsache zum westlichen Gedankenbereich gehören. Roman Ingardcn

(Universität Krakau) war ein persönlicher Schüler von Husserl

und ist heute der Hauptvertreter der phänomenologischen Ästhetik

nicht nur in Polen selbst. Er gehört vielmehr mit Moritz Geiger,
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Waldomar Conrad, Hedwig Conrad-Martiüs in die Reihe der

Ästhetiker der phänomenologischen Schule. Ihr gehörte auch

Nikolai Hartmann an, dessen "Ästhetik" vor einigen Jahren

posthum erschien. Ingardens ästhetisches Hauptwerk "Das

literarische Kunstwerk" erschien ursprünglich 1930 in deutscher

Sprache und v/urde bei seinem Verleger Max Niemeyer (jetzt in

Tübingen) i960 neu herausgegeben. Es handelt sich dabei um

eine Ontologie des literarischen Kunstwerks, d. h. eine

phänomenologische Analyse seiner Y/esenheit. Darnach ist die

Struktur des Kunstwerks mehrschichtig. Es enthält die Schicht

der Laute, der Bedeutungseinheiten, der schematisierten

Vorstellungen und der G-egenstände dieser Vorstellungen, wobei

jede einzelne Schicht zum ästhetischen Y/ert des Kunstwerkes

beiträgt. Durch diese Schichtung erledigt sich die Frage nach

dem Verhältnis von Inhalt zur Form, da in diesen Schichten

Form- und Inhaltselemente einander durchdringen. Das Kunstv/erk

ist weder ein wirkliches Ding noch ein bloßes Gcdankending^,

es ist vielmehr im Sinne Husserls ein intentionales Objekt,

seine Sätze sind keine wirklichen Sätze, sondern Pseudosätze,

Sie sind auch weder wahr noch falsch, denn dies sind nur die

Sätze der Y/issenschaft. Grundlegend für die Ingardensche

Ästhetik ist die Unterscheidung zv/ischen dem Kunstgegenstand

und dem ästhetischen Gegenstand. Der Kunstgegenstand ist

unveränderlich, sein Wert ist stabil und objektiv, aber er ist

nur das Mittel, vermöge desbon der Kunstgenießer den

ästhetischen Gegenstand aufbauen kann. Dies erfolgt in einer

Konkretisierung, die deshalb vonnöten ist, weil der

Kunstgegenstand schematisierte Vorstellungen, Unbestimmtheiten

enthält, die der Genießer in der Konkretisierung ergänzt.
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Das ästhetische Urteil ist ein Urteil über die jeweilige

Konkretisierung, d. h. über den ästhetischen Gegenstand, nicht

über den Kunstgegenstand. Diese Konkretisierung kann aber

richtig sein, d. h. dem intentionalen Kunstgegenstand entsprechen

oder auch nicht. Deswegen sind d±<j ästhetischen Urteile wandelbar

und scheinen relativ zu. sein. G-reifen sie daneben, weil die

Konkretisierung dem Sinn und Gehalt des Kunstgegenstandes nicht

entsprach, dann sind sie oben irrtümlich. Ingarden wollte durch

seine Theorie sowohl den Positivismus als auch den Psychologismus

in der Ästhetik im Sinne Edmund Husserls überwinden.

Der Schichtenaufbau der nicht sprachlichen Kunstwerke ist

verschieden. In der Malerei muß man vor allem zv/ischen einer mit

Parbflecken bedeckten Leinv/and und dem Gemälde unterscheiden.

Das Gemälde ist ein intentionales Objekt und weist drei Schichten

auf: die Dingvorstellungen, die der Maler schafft, die

materiellen Gegenstände, die durch diese Vorstellungen durchschei-

nen und das literarische Thema. Ylenn v/ir z. B. auf dem Bild Frau

und Kind sehen, und dies die Jungfrau Maria und das Jesuskind

bedeutet, so ist dies das literarische Thema. Die Vorstellungen

sind ein wesentliches Bestandteil des Bildes, denn ohne sie gibt

es kein Bild. Die Gegenstände und das literarische Thema sind

nicht Bestandteile der Leinwand als solcher, sondern des Bildes

als Kunstwerk, sie hängen daher ontisch von der Leinwand einerseits

und von den geistigen Prozessen im Betrachter andererseits ab.

Das abstrakte Bild hat weder dargestellte Gegenstände noch ein

literarisches Thema, es besteht wie das Musikwerk nur aus einer

Schicht. Wie jedes Kunstwerk ruft das Gemälde uine Konkretisierung

hervor. Das Architekturwerk besteht aus zwei Schichtens
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der geometrisch angeordneten Masse und ihren ästhetischen

Aspekten. Wenn das Musikwerk wiedergegeben wird, dann erlebt

der Hörer seine "Gestalt", nämlich seine Konkretisierung.

Die Partitur ist nur ein schematische s Netz imperativer

Signale, die angeben, wie das Musikwerk "gespielt" werden soll.

Aber diese Signale sind nicht erschöpfend, da zuweilen

wesentliche Eigentümlichkeiten des Werkes unbestimmt bleiben. -

Stanislaw Ossowski (Universität V/arschau) , ein Soziologe, hat

einen Abriß der Ästhetik verfaßt, der im Gegensatz zu Ingardcn

empirisch, naturalistisch und relativistisch ist. Er meint, daß

es zwar gewisse ästhetische Regeln gibt, denen zufolge gewisse

musikalische und plastische Kombinationen einen ästhetischen

Wert besitzen. So das alte Prinzip der einheitlichen Verknüpfung

des Mannigfaltigen, das Aristoteles verkündet, Lescartes,

Hemsterhuis, und Leibniz wiederholt und Pechner von ihnen

übernommen hat. Zwischen Künsten, in denen die Kunst Selbstzweck

und solchen, in denen sie anderen Zwecken, z. B. staatlichen,

sittlichen, religiösen, untergeordnet bleibt. Die große Kunst

der Vergangenheit diente stets übergeordneten Zv/ecken, obwohl

gewisse kleinere Kunstschöpfungen daneben vorhanden v/aren, in

denen das rein Künstlerische Hauptzweck war. Meistens handelte

es sich dabei um naturalistische Darstellungen von episodischen

Figuren. Eine Kunst um der Kunst willen ist eine moderne

Erscheinung.

Polen hatte an der Universität Warschau einen vortrefflichen

Historiker der Ästhetik, Wladyslaw Tatarkiewicz, der soeben in

den Huliestand getreten ist. Er hat eine zweibändige Geschichte

der Ästhetik dos Altertums und des Mittelalters verfaßt.



- 30 -

Die aoschichte der mittelalterlichen Ästhetik ist besonderö

verdienstlich, weil diese Ästhetik schwer zu^^änglich und stark

vernachlässigt v/ar. Bahnbrecher war hier der belgische Gelehrte

Edgar de Bruyne , dessen grundlegenden Vorarbeiten Tatarkiewicz

folgt.

Sein Nachfolger ist Stefan Morav/ski, ein Marxist, der ein

besonderur Kenner der englischen Ästhetik des 18. Jahrhunderts

ist. Er ist ein Schüler Tatarkiev/icg* s. Er ist zwar ein Anhänger

des sozialistischen Realismus, aber in so weitherzigem, (oder

verwässertem) Sinne, daß ihm dies in Sowjetrußland nur den Ruf

eines Revisionisten eintragen kann. Ihm ist nämlich Realismus

nicht Stil, sondern eine Weltanschauung, die von der Kunst

objektive Wahrheit fordert, auch wenn sie durch solche Kunstarten

v/ie Kubismus oder Surrealismus erreicht wird, da diese

Kunstprogramme Wahrheit a.nzus trüben erklären, sie aber nicht

mit Darstellungsweisen vcrv/irklichen, diu üblicherweise als

realistisch gelten. Realismus ist für Morawski eine

Weltanschauung v/ie etwa die Renaissance oder das Barock, die zur

Not als "Weltansicht" gelten mögen. Somit geht Morawski s

Revisionismus weiter als der von Georg Lukacs. Er betätigt sich

aber nicht im polemischen Sinne wie Lukacs.

Der sozialistische Realismus wird zwar in Polen im Prinzip von

Staatswegen begünstigt, aber die in Sowjetrußland verpönte

abstrakte Kunst ist in Polen in voller Blüte. Eine Gleichschaltui-^

der Kunst im Sinne des sozialistischen Realismus wird dort

nicht versucht.

Wie es um die ästhetischen Ansichten in Sowjetrußland bestellt

ist, zeigt ein "Abriß der marxistisch-leninistischen Ästhetik",
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der in zweiter Auflage im Jahre i960 erschienen ist, und zwar

unter der Patronanz der Akademie der Künste der Sowjetunion,

Es ist dies ein Sammelwerk unter der Hauptredaktion von

K.A. Sitnik, an dem die Fachleute T.M. Zimenko, N.A.Dimitriewa,

N.I. Martynowa, O.V. Larmin, Ju.D. Koplinski mitgearbeitet haben

Es legt die Grundsätze der historischen Kunstforschung und

diejenigen der Kuns tÜbung authoritativ dar.

Darnach werden die kunstgcschichtlichen Theorien der kapitali-

stischen Welt, die im Wesen eine Geschichte und Theorie der

Kunststile bilden, glatt verworfen. Lies bezieht sich namentlich

auf solche Stiluntersuchungen wie die Wolfflins. Die Stilunter-

schiede zwischen Renaissance und Barock, zwischen dem Linearen

und Malerischen werden als völlig nebensächlich bezeichnet, es

wird betont, daß solche Unterschiede bei den großen Meistern

wie Michelangelo, Raffael, Leonardo oder Rembrandt eine völlig

untergeordnete Rolle spielen. Eine richtige Geschichte der

Kunst hat es nicht mit solchen Stilwandlungen zu tun, vielmehr

ist sie die Geschichte der Entwicklung des Realismus. Sie zeigt,

daß der Realismus verschiedene Entwicklungsstadien durchgemacht

hat: es gibt einen Realismus in der Antike z.B. in der Skulptur,

einen solchen in der Renaissance, ferner einen solchen des

17. und 18. Jahrhunderts in Prankreich, Holland und England.

Diderot und Lessing v/aren Vorkämpfer für eine realistische Kunst,

namentlich für ein realistisches Drama.

Eine Blüte des kritischen Realismus entstand im 19. Jahrhundert

in den Romanen von Dickens, Balzac, die die Übel der kapitalisti-

schen Gesellschaft schilderten^ Er wurde aber erst in der zweiten

Hälfte des 19. Jalirhunderts in Rußland entfaltet.
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Die revolutionäron Kritiker und Denker der Demokratie in Rußland

wie Bjelinski, Dobroljubow^ namentlich aber Nikolai

TGchernysciiev/ski vorkündeten die Grundsätze des kritischen

Realismus und die großen Romanschriftsteller Gogol ^ Gontscharow,

Turgeniev/ und Tolstoi haben ihn in ihren Werken verwirklicht,

als Kritiker des zaristischen Adels- und Beamtenstaates und

der kapitalistischen Ordnung. Eine ähnliche Aufgabe erfüllten

die realistischen Maler,

Maxim Gorki v^ar der erste Künstler, der nach Ansicht der

russischen Ästhetiker den Namen eines sozialistischen Realisten

verdieiat, er, der Freund Lenins, steht an der Scheide zweier

Zeitalter und leitet vom kritischen zum sozialistischen

Realismus in seinen Werken und auch in seinen theoretischen

Schriften hinüber. Der sozialistische Realismus ist die

Krönung der Entwicklung des Realismus in der Kunst« Er gründet

in den Ideen des Marxismus in der Gestalt, die ihm Lenin verlieh.

Ihm zufolge ist Wissenschaft und Kunst eine Wiederspiegelung

der Wirklichkeit, aber mit verschiedenen Mitteln, Die

Wissenschaft ist abstrakt und nähert sich der Wirklichkeit durch

die Entdeckung von Naturgesetzen, die Kunst ist anschaulich und

leistet dies durch die Schaffung von typischen Gestalten, die

die Wirklichkeit unmittelbar abbilden. Das Typische in der

Kunst entspricht dem Naturgesetz in der Wissenschaft.

Abstraktionismus, Surrealismus, Expressionismus bilden nicht

die Wirklichkeit ab, sondern verzerren sie und das gleiche gilt

von einem engherzigen Naturalismus, der sich an das Abbilden

von bedeutungslosen Details anklammert. Lenin verwarf

ausdrücklich die abstrakte Kunst, er sagte, daß er sie nicht

verstehe, daß sie seine Auffassungsfähigkeit übersteige
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und daß sie ihm keine Freude bereite. Sie mag zwar neu sein,

aber dies müsse nicht unbedingt ein Vorzug sein.

Sie ist tatsächlich, erklären die Verfasser des "Abrisses" ein

Mittel, das der vermorschende Kapitalismus der imperialistischen

Periode benütze, um die Aufmerksamkeit dos Volkes von seinen

wirklichen Interessen abzulenken.

Der sozialistische Realismus ist nicht ein Stil, sondern eine

Methode des Schaffens — die manchen Stil zuläßt - und er gründet

in folgenden Prinzipiens 1. in Volkstümlichkeit (narodnost
* )

,

das Werk soll aus dem G-eist des Volkes kommen und ihm

verständlich sein^ 2. das Yv'erk muß Ideengehalt haben (idejnost*)

d. h. wichtige Bestrebungen des Menschen verkörpernj 3» es muß

parteilich im Geiste Lenins sein (parti jnost
*

) d. h. es soll

den Idealen der kommunistischen Partei entsprechen. - Eine

unparteiliche Kunst gibt es nichts die in den Ländern des

Kapitalismus ist offen oder versteckt kapitalistisch; d. h. sie

besorgt bewußt oder unbewußt die G-eschäfte der kapitalistischen

Gesellschaft, mittelbar , dann, wenn sie das Volk verv/irrt oder

verdunmit^ der sozialistische Realismus vertritt offen die

Interessen und die Ideale der Sowjetgesellschaft. - Dabei gibt

es eine sozialistische Romantik, die den Helden der Arbeit

verherrlicht j der den Sozialismus aufbaut. ITun hat allerdings

der Kult der Persönlichkeit Stalins der Kunst Abbruch getan,

indem er nicht den Helden der Arbeit, den einfachen Mann, den

sozialistischen Aufbau, sondern die Person Stalins im Widerspruch

mit den Idealen des Sozialismus anpries j' diesen Irrtum hat

allerdings die Weisheit der kommunistischen Partei beseitigt.
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Schadon stiften auch dio Revisionisten, die, von der

bürgerlichen Ideologie durchtränkt den sozialistischen

Künstler irreführen. Zu solchen gehören z.B. polnische Kritiker

wie K* Teplitz, jugoslawische wie I. Vidmar oder Marko

Ristitsch, französische wie Henri Lefebvre und solche wie

Georg Lukacs.

Es genügt, das Prinzip zu schildern. Für die eigentliche

Erkenntnis des Kunstworks kann es nicht viel hergeben. Deutlich

wird allerdings eins, und damit mag unser Überblick über die

akademische Ästhetik in Europa schließen, daß die Ästhetik

des Ostens in doktrinärem Sinne überhaupt nichts mit dem

Phänomen Kunst zu tun hat. Mögen die Anschauungen auch

verschieden sein, mag die Porm-Ästhetik auch manchmal auf die

Spitze getrieben scheinen, sie beweißt doch eins, daß nämlich

die Vorstellung vom Kunstwerk noch lebendig ist, ontgcgcn allem,

was auch heute noch in den Zeitungen von ihrem Zerfall

geschrieben wird.



SONDEKPROaHAMM

Diesfjs Manuskript ist nicht korrigiert^
und wird nur zum privaten Gebrauch
v^t•|^^Tc>Ggoben, Jede andere Ver-
w^^ndu'ng isf nici^t erlaubt i

Sendung: Donnerstag, den 30* Juli I964

22,05-22.45 Uhr / 2. Programm

DIE MESSBARKEIT DES SCHÖNEN

Ein Bericht über die moderne amerikanische Ästhetik von

Max Rieser

Seit der Mitte des 18. bis zu den dreissiger Jahren des

20 Jahrhunderts waren die Länder deutscher Zunge führend auf

dem G-ebiete der ästhetischen Studien und haben in dieser Zeit

nach Ansicht von Thomas Munro hierin grössere Leistungen aufzu-

weisen als alle anderen Länder zusammengenommen.

Indessen hat sich die Initiative auf ästhetischem G-ebiete nach

Amerika verlagert. In gewissem Sinne ist heute "The Journal of

Aesthetics & Art Criticism" das international einflussreichste

Organ für Ästhetik. Es wurde von einem Flüchtling aus Deutsch-

land, dem Musikologen G-atz begründet, der aber bald darauf

starb. Es ist auch zweifellos, dass die amerikanische Ästhetik

und KiHistwissenschaf t durch die Einwandein;.ng deuts.-^her Kunst-

historiker wie Panovsky, Priedländer, Tietze und Musikforscher

wie Gurt Sachs und Einstein befruchtet v^xirde. Trotzdem ist es

eine amerikanische Ästhetik. In ihr kehren die in der amerika-

nischen Philosophie und Psychologie obwaltenden Tendenzen v/ieder.

Es besteht eine Grundlinie des Naturalismus und Empirismus,

denen sich pragmatistische und neuerdings psychoanalytische

Gedenkengänge hinzugesellen, vor allem der Freuds chen Richtung,

aber auch derjenigen von CG. Jung. Dies betrifft namentlich

die Literatur- Theorie . D^e in Europa so mächtigen phänomenolo-
gischen
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Theorien der Kunst, sowie Ontologie der Kunst fehlen hingegen

gänzlich. Und weder der Existentialismus Heideggers noch der-

jenige Sartres wird in Amerika "betrieben. G-erade dieses Fehlen

ist für die amerikanische Ästhetik bezeichnend.

Es gibt drei Schulen der Ästhetik in Amerika - die semantische,

die sprachphilosophische oder analytische und die naturalisti-

sche, die die philosophische Tradition Amerikas darstellt. Der

Begründer dieser dritten Schule in der amerikanischen Ästhetik

ist G-eorge Santayana, ein Spanier von G-eburt, der aber im Hause

seines Stiefvaters, eines reichen Kaufmanns in Boston erzogen

wurde. Sein natürlicher Vater war ein hoher spanischer Funktio-

när in den Philippinen. Santayana war ein typischer Geistes-

aristokrat und daher auch einer der amerikanischen "expatriates"

,

die einen grossen Teil ihres Lebens im Ausland verbrachten, um

allerdings dort das fortzusetzen, was sie in der Heimat ange-

fangen haben, denn von ihrer ausländischen Umgebung wurden sie •'

im Grunde genoimnen wenig beeinflusst. Ihr Fernbleiben von der

amerikanischen Heimat war wohl eine Protesthandlung, aber xiicht

mehr. Santayana beschloss sein Leben als^Pensionsgast eines

römischen Nonnenklosters, wo er vor 12 Jahren hochbetagt starb.

Finanziell unabhängig, suchte er dort nicht geistige Anregimg,

sondern Ruhe und Sammlung. In seiner Jugend fand er beim Be-

gründer des amerikanischen Pragmatismus William James viel

Verständnis ^ond erlangte wie James eine Professur in Harvard.

Er gab sie aber noch vor dem ersten Weltkrieg freiwillig auf

und übersiedelte nach Europa. Santayana v;ar im Gegensatz zu

James, der ein Freund des Idealisten Henri Bergson war, erklär-

ter Naturalist und Materialist, allerdings mit platonisierenden

Neigungen. Sein ästhetisches Hauptv/erk "The sense of beauty"

schiieb er 1896.

Was sind seine Grundgedanken? Santayana betrachtet das Schöne

als objektivierte Lust, somit als etwas Subjektives, nach

aussen auf den schönen Gegenstand Projiziertes. Dabei spricht

er dem Schönen keineswegs jede Objektivität ab.
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Er meint, dass der sdliöne Gegenstand durch seine Form jene

Lust auslöse und auf sich ziehe, so dass sich zwischen dem

Inneren und Äusseren eine gewisse Harmonie ausbilde. Danehen

treten bei ihm asketische , an Tolstoj erinnernde Züge auf. Er

ist gegenüber den "schönen Künsten" spektisch eingestellt und

diese Skepsis wurzelt im Sittlichen. Er betont, dass die Kunst

eine "Verlängerung" des Lebens, das heisst eine Ausdehnung der

Lobenstätigkeit sei und dieser Gedanke ist auch die Grundlage

seines Pragmatismus in der Ästhetik. Santayana betont, dass die

Kunst schal, blass, ja hässlich werde, wenn sie sich vom Nähr-

boden des Nützlichen und des Sittlichen vällig loslöse und

lediglich Laane , Prunk und AffelrElon werde. Er ist also keines-

wegs ein Anhänger der absoluten Autonomie der Kunst. Er

schreibt? ''Die Kunst kann leblos, affektiert and dem kultiviex*-

ten Gesclimack hässlich dünken. . . und am Trivialen zugrunde

gehen, wie sie aus dem Enthusiasmus entstanden ist... ^ie Liebe

zum Schönen hat eigentlich niemals ihren Nährboden in der.

Künsten gefunden. Die Kunst mag dekorativ sein, sie ist aber

weder nützlich noch verrunftgemäss. Sie führt nicht zum mensch-

lichen Eortschritt. " Santayana ist eben Rationalist und da ihm

die ganze V/elt zum grossartigen Schauspiel wird, braucht er

nicht die Kunst als Ersatz. "Rationale Kunst" kann sich nach

ihm so offenbaren, dass sie eine gewisse Leben.iform unter-

streicht oder ausdrückt. Künstlerische Eorm wird dann "rational",

wenn wir mit innerer Ereude und Anteilnahme das tun, was wir zu

tun haben. Die höchste Kunst bestehe darin, dass wir die Natur

dekorativ ausgestalten und des Lebens Nebentöne dum Entzücken

widmen. Dies kann aber nicht im luftleeren Raum geschehen, son-

dern der Lobenskern muss dabei fest begründet sein. Santayana

ist der erste amerikanische Ästhetiker, der das ästhetische

Erlebnis nicht als etwas Überweltliches ansieht, sondern meint,

dass jedes Erlebnis im Zustand seiner grössten Reife und Ent-

faltung ästhetisch wird.
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Er spricht also dem ästhetischen Erlebnis die Besonderheit ab.

Das ästhetische Erlebnis ist lediglich eine Lebenssteigorung.

Diese Verbindung von Kunsterlebnis und Alltag bildet ein v/esont-

liches Mermal der amerikanischen Ästhetik imd gelangt beim

Pragmatisten John Dewey zur klarsten Ausprägung. Man vergleichor

damit die Heideggersche Einstellung, für die der Alltag das

Uneigentliche wird, das Eigentliche aber im Sein zum Tode er-

blickt wirdo Hier erfolgt die Abkehr vom Leben.

Santayana war trotz seiner ethischen Stellungnahme im Grunde

Ästhet: er meint nämlich, dass die ästhetische Einstellung

- ohne moralisch im engen Sinne zu sein - uns den Vorgesdr^mack

völliger Anpassung der Dinge an unsere Fähigkeiten und unserer

Fähigkeiten an d? e Dinge gewähre. Sollte sich diese Anpassung

auf den gesamten Umkreis des Lebens erstrecken, dann wäre dies

die ideale Existenz. In dem Werk "The sense of beau-^y" erklärt

er; falls wir aus dem Leben alles Übel entfernen, dann bliebe

ausser der ästhetischen Lust wenig übrig... Selbst die Kenntnis

der V/ahrheit vrird zum ästhetischen Entzücken, äionn V/ahrheit ohne

weiteren praktischen Ilutzen ist lediglich ein Landschaftsbild^

Am Lebensende neigte sich Santayana immer mehr dem Neuplatonis-

mus zu. Wie Plotin hält er das Schöne für etwas Geistiges und

meinte: nur die Werke der Phantasie sind gut., die Welt der

Wirklichkeit... j st Asche im Munde. Er preist die ursprüngliche

schöpferjsche Phantasie - die sich zu Kunst und Religion

steigert - als die erste und einzige Form des G-cfünls. Er

erblickt in der Vomunft eine Abart phantasiemänsigen Denkens.

Die Kunst wird ihm zur Aktion, die das Körperliche überwindet

und dje Welt zu einem kongenialen Reiz für die Seele gestaltet.

Desv^ogen ist sie auch nützlich und praktisch. Der ästhetische

Wert, den manche Kunstwerke meistens wegen ihrer sittlichen

Bedeutung besitzen, gewährt eine Befriedigung der menschlichen

Natur als eines Ganzen. Man muss diese Vorteile keineswegs als

rein utilitaristisch betrachten, denn selbst die materJ.ellste

aller Künste, die vom praktischen Nutzen beherrschte Architektur,
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hat ihre Hauptmühe auf Tempcil, Paläste, Triumphtore und Grrab-

monumente gewendet, die ein Zyniker als unnütz und skandalös

bezeichnen könnte.

Santayana betrachtet die Künste als sittlich, v^eil ihm jedes

geistige Gut sittlich erscheint. Der Wert der Künste hängt davon

ab, ob sie dem Glücksstreben nützen, denn der Grundsatz, dass

alle Institutionen dem menschlichen Glück zu dienen haben, ist

weit tiefer verwurzelt als der Kunstkult. Nur er kann die Grund-

lage bilden, auf der die Kunst sicher ruhen kann, "Bestrickt

sein", sagt Santayana, "heisst nicht erlöst sein, auch wenn

alle ilagier und Ästheten es behaupten würden," Selbst der

ästhetische Impuls darf nicht überhandnehmen, die Lebensmusik

der Harmonie berauben und die Seele zersplit'cern. Der Geist

ist nicht das Ganze des Lebens und hat als Kind In dessen Fami-

lie keinen Anspruch auf Vorrang. Der naturalistische Grundzug

der amerikanischen G^istigkeit wird in solchen Äusserungen offen-

bar.

Im selben Jahr wie Santayana, 1952, starb der führende Philosoph

der zwanziger und dreissiger Jahre: John Dev/ey. Als Begründer

der instrumentalistischen Abart des Pragmatismus und als Vor-

kämpfer des Portschrittsgedanken in Staat und Erziehung, aber

auch auf GiTund seiner kleinbürgerlichen Herkunft und seiner

demokratischen Gesinnung war Dewey das genaue Gegenteil von

Santayana. Er wandte sich ästhetischen Fragen spät in seinem

Leben zu, hauptsächlich unxer dem Einfluss seines Freundes

Doktor Albert C. Barnes, eines Millionärs und KunstSammlers,

der in Pennsylvania die grösste PrivatSammlung frazösischer

nachimpressionistischer Kunst in Amerika zusammentrug. Als Barnes

starb, umfasste sein Besitz, der in eine Stiftung umgewandelt

v/urde, 200 Bilder von Renoir, 100 von Cezanne, 65 von Platisse

und 30 von Picassos blauer und rosa Frühperiode. Hier mag fol-

gendes erwähnt werden: weiin es sich um Malerei handelt, domi-

niert; in Amerika der französische Einfluss. In der philosophi-

schen Ästhetik wirkt heute die englische Philosophie der Sprache
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am nachhalti^^sten, hingegen war in der Kunstforschung und

Kunstgeschichte his in die vierziger Jahre hinein das deutsche,

"beziehungsweise österreichische und schv/eizorische Vorbild

massgeblich.

Dewey hat in seinem Buch ^'Art ae« Experionce" (Die Kunst als

Erlebnis) der Kunsttheorie des Pragmatisnus klassischen Aus-

druck verliehen« Diese Theorie verwirft die Eigenständigkeit

der Kunst, denn Kunsttätigkeit ist für sie nur eine Verlängerung

oder natürliche Erweiterung des Lcbensprozesses. Das Kunst-

erlebnis ist kein Erlebnis eigener Art, es unterscheidet sich

von anderen Erlebnissen lediglich durch Intensität, Fülle uid

Keinheit. Da Dewey in seiner pragmatistischen Grunde ins tellung

alle Lebens Äusserungen auf Triebe zurückführe, die in animali-

schen Bedürfnissen wurzeln, kann er für das Kunsterlebnis keine

Ausnahme machen, vielmehr muss auch der Kunstgenf ss solchen

Trieben entspringen. Aus dieser naturalistischen Grundeinsteilung

folgt die Kontinuität der nicht-künstlerischen und künstleri-

schen Erlebnisse. Die Kunst ist ihm ein natürlicher, kein

metaphysisches Bedürfnis. Auf der Deweyschen Grundlage läset

sich nur schwer eine Hierarchie Non Kunstwerten errichten, um

das künstlerisch Bedeutsame vom weniger V/ertvollen zu unter-

scheiden, wejl hier das künstlerische Erlebnis rein subjektiv

ist und keinen objektiven Maßstab für den Wert eines Kunst-

werkes abgeben kimn. Überhaupt wird in Amerika das Vorhanden-

sein solcher obiektiven Wertmaßstäbe im allgemeinen bestritten.

Trotzdem fällen auch hier die praktischen Kritiker ununter-

brochen Urteile über den V/ert von Kunstwerken. Woher nehmen sie

ihre Maßstäbe? Dies können heute auch die Sprachphilosophen

kaum erklären. Ihr Standpunkt bildet indessen manchmal einen

gewissen Fortschritt gegenüber dem.jenigen ihrer geistigen Vor-

fahren, den logischen Positivisten, die Kunsturteile nicht als

wissenschaftliche Aussagen, sondern lediglich als Gefühls-

äusserungen wie etwa Lachen oder Weinen gelten gelassen hatten.

Es gibt doch einen festen Fundus von V/eltkunst. Ist er auf Gr'ond
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von Tolossen Gefühlen, nicht von Urteilen entstanden? Dies

behaupten dio extremen Relativisten, So erklärt George Boas,

die Kunstkritik müsse sich auf Erklärung, Interpretation und

Analyse beschränken und von jeder V/ertung absehen. Er weist

dabei darauf hin, wie verschieden die ^'Mona Lisa" Leonardos

vor, v/ährend und nach der romantischen Periode bovvertet wurde.

Mehr gemässigt im Subjektivismus ist Gurt Ducasse, der im

Anschluss an den französischen Ästhetiker Veron die Kunst als

die Sprache von Gefühlen schildert. Schönheit ist na?h Ducasse

ohne Bezug auf eine Person undenkbar; auch wenn sie ein objek-

tiver Zug von Sachen sei. Wenn man aber fragt, ob sie subjektiv

oder objektiv sei, dann ist dies gleichbedeutend mit der Frage,

ob Gifitigkej t objektiv oder subjektiv soll.

Eine Mittelstellung in der amerikanischen Ästhetik nimmt

Thomas Munrc , der versöhnliche langjährige Herausgeber des

"Journal of Aesthetics & Art Griticism" ein, der auch die

Amerikanische Gesellschaft für Ästhetik organisierte. Seine

Initiative war die Wiederaufnahme der internationalen Kongresse

für Ästhetik zu verdanken, seiner Anregung folgend entstanden

Gesellschaften für Ästhetik in England, Polen und Griechenland.

Als Kurator am Cleveland Maseum of Art hat er Gelehrte aus dem

Ausland, namentlich aus Prankreich zu längerem Aufenthalte nach

Cleveland eingeladen und den greisen Max Dessoir unterstützt,

als er in der schweren Nachkriegszeit in Deutschland ins Elend

geriet,

Munros Ideal besteht in der Ausgestaltung der Ästhetik zu einer

empirischen Wissenschaft, wobei ilim die Biologie als wissen-

schaftliches Modell dient. Dies bedeutet aber keineswegs den

Ausschluss der Philosophie aus der Ästhetik. In seinem ersten

Hauptwerk "The Arts and their Interrelationß" (Die Künste in

ihrem Wechselverhältnis) unterzieht er die bisherigen Klassi-

fikationen der Künste einer Kritik, untersucht die Arten künst-

lerischer Komposition und beschäftigt sich mit der Morphologie

der Kunst, der er sein besonderes Augenmerk zuv/endet.
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Unverkennbar ist seine empi'^istische Grunde ins tellung. Er

bezeiclinet seinen Standpunkt als gemässigten Relativismus und

meint damit, es gebe nichts in der Natur des Weltalls oder in

einem religiösen System, das für alle Ewigkeit die Vollkoimnen-

heit von Kunstformen gewährleiste. Folgerichtig erklärt er in

seinem soeben herausgekommenen umfangreichen V/erk "Evolution

in the Arts", dass Kunstwerke keineswegs einen Ewigkeitswert

haben, sondern ebenso veralten wie andere Menschonwerke« Dies

stellt für die Kunstanbeter eine Häresie dar, weil für sie

gerade die Besonderheit des Kunstwerks darin erblickt wurde,

dass es nie veralte und ewige Gültigkeit besitze im Gegensatz

zu wissenschaftlichen Abhandlungen, die sehr bald durch neuere

Forschungen überholt sind. Nun behauptet Munro, dass ein Kunst-

werk nicht mit einer Abhandlung verglichen werden könne, viel-

mehr sei es einem Werkzeug ähnlich, zum Beispiel e:ner Waffe

oder einem Spaten; der Zweck des Kunstwerkes besteht darin,

seelische Folgen hervorzurufen. Dies ist seine technologische

Kunsttheorie. Munro glaubt an eine Evolution der Künste, die

allerdings nicht gradlinig verläuft, sich in eine vielgestal-

tige Dialektik verwickelt und auch nicht evrigen Fortschritt ge-

währleistet. Neuere Kunst ist nicht notwendigerweise über

ältere erhaben, aber auch vice versa.

Die Kontinuität der vorästhetischen und der ästhetischen Erleb-

nisse bildet, v/ic erwähnt, ein Grundpostulat der pragmatisti-

schen und auch der behavioris tischen Ästhetik. Dies ist von dem

englischen Autoi einer bekannten Kujisttheorie, I.A. Richards,

betont worden, der in Amerika zu grossem E^nfluss und Ansehen

gelangt ist. Schon Dev/ey hat das Wesen der künstlerischen Form

folgenderv/eise umrissen^ "Überall wo die Wahrnehmung weder ge-

schwächt noch entartet ist, herrscht eine Tend>^nz dahin, die

Gegenstände der Wahrnelimung so zu ordnen, dass diese Wahrnehmung

einheitlich und vollkommen sei. Die Form ist das Charakteristi-

che eines jeden Erlebnisses." Dies klingt nicht sehr verschie-s

den TOn dem, was die Gestaltpsychologen als prägnante Form
bezeichnen.
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Die Kunst ist danach die Verwirklichung des Pormbedürfnisses

,

das bereits in jeder sinnlichen Wahme Innung offenbar wird.

Somit ist das volle, eigentliche Erlebnis das ästhetische*

I^Tach I.A. Richards, der ursprünglich ähnliche Ansichten wie

Dewey v^rtrltg, zeichnen sich die ästhetischen von den nicht

ästhetischen Erlebnissen durch folgendes auss erstens durch

ihre Neuheit, das heisst Frische, zv/eitens durch ihre Kompli-

ziertheit, drittens durch die Reichweite ihrer Wirkung, i^ach

Richards lösen Gedichte bestimmte Nervenreize aus, sie bilden

eine Klasse von Erlebnissen, die sich durch ein gev/isses Aus-

mass, aber ponst in keiner Weise von gewöhnlichen Alltags-

erlebnissen unterscheiden. Was ist dann die Wirkung der Kunst-

erlebnisse? S^e besteht in der Erzielung eines seelischen

Gleichgewichtes im Einklang mit der uns umgebenden Lebenswelt.

Die Kunst soll eine für den Lebenszweck günstige Anpassung er-

möglichen und die Entfaltung der Lebenskräfte in weit wirksame-
rer Weise fördern als andere zum Beispiel chemische Reizmittel.

Sie führt also zu ihrem Endzweck zur Synästhesie, das heisst

einem harmonischen Gleichgewicht der Lebenskräfte. Um Miss-

verständnisse zu vermeiden, betont Richards, dass die Überein-

stimmung mit der umgebenden Lebenswelt im Zustand der Synästne-

sie keinerlei Harmonie mit dem Weltall oder mit dem "Unendli-

chen", somit nichts Metaphysisches meint. Er will also ledig-

lichlich biologische Kriterien anwenden. Es ist Literatur-

kritik a].s Naturv/issenschaft. Las Geniessen von Gedichten ist

eine Art Therapje. Nach Richards ist derjenige Seeionzustand

am meisten erstrebc-nav/ert , der die umfangreichste Koordination

der Tätigkeiten des Organismus im Gefolge hat. Dabei sollen

Konflikte, innere Verarmung, Schrumpfung, Einengung, Aushöhlung

vermieden werden. Las gute Gedicht soll diese.i Jdealzustand

auslösen oder fördern. Eine solche Theorie is1r"^er phänomenolo-

gischen Wesensbestimmung des Kunstgegenstandes und dem marxi-

stischen gesellschaftlichen Unterbau des Kunstv/erkes gleich weit

entfernt.
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Gemeinsam mit C.G-. Ogden hat Richards ein erkenntnis-

theoretisches Werk verfasst; "The Meaning of Meaning" (zu

deutsch etv/a; Der Sinn des Bedeutens) , wo er sich einem ganz

anderen Problem zuwandte, nämlich demjenigen der dichterischen

Sprache • Damit ist der Übergang zur Semantik gegeben.

Die beiden Theoretiker stellten hier die Behauptung auf, es gebe

zwei Arten von Sprache; die eine sei deskriptiv, das heisst

objektiv schildernd wie die Sprache der V/issenschaf t. Dies ist

eine Tatsachensprache. Daneben gebe es eine Affektsprache,

eine G-efühlssprache , deren höchste Steigerung die Spracne der

Poesie sei. Sie ist "beschwörend", evokatorisch vile die Sprache

der Religion. Dies drückten CG. Ogden und I.A. Richards

folgendermassen aas: "Dichxung hat ebensowenig wie Religion

Bezug auf einzelne bestimmte Gegenstände. Beide haben aber

eine andere, nicht minder wichtige Punktions in ilrinen verbindet

sich ein äffektgeladenes Thema mit gefühlsgetränktem Ausdruck.

Sie besitzen in Form und Inhalt beschwörende (evokatorische)

Gewalt."

Richards bemühte sich, "abgedroschene" Kriterien wie "Schön-

heit" durch zeitgemässere oiologische und psychologische

Begriffsbestimmungen zu ersetzeno Er holte die Dichtkunst a,us

ihrem klassizistischen Wolkenkuckucksheim und aus dem V/ust der

Biographien und Anekdoten,, in ein diesseitiges Reich herunter, in

welchem rieht vom "Schönen'' oder "Erhabenen" gesprochen wurde,

sondern "wissenschaftlich" von Affektwerten und dergleichen.

Ein schlechtes Gedicht verfehlte seine Kommunikationsfunktion

und behielt lediglich eine "private" Bedeutung, nämlich für

den Schreiber, aber nicht für die Mitwelt. Die Ansicht, dass

ein Dichter v/ie ein Seelenarzt therapeutisch v/irkt und medi-

zinisch wohltätige Wirkungen erzielt, fand im anglo-

amcrikanischen Geistesklima Verständnis. Therapie darch Musik

wird übrigens jetzt in Krankenanstalten geübt. Diese Anschau-

ungen ebneten auch den Boden fiir tiefenpsychologische, psycho-

analytische Untersuchungen der Literatur und Kunst.
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Von hier führt der Weg zu Amerikas wichtigsten Beitrag zur

Ästhetik? der semantischen Kunsttheorie. Die Theorie von Ogdon

und Richards von der objektiven und der affektgeladenen

(emotionalen) Sprache ist hier Pate gestanden. Die "bekanntesten

Vertreter dieser Richtung in Amerika sind Susanne K. Langer -

eine in New York geborene Amerikanerin deutscher Abstammung -

und Curles Morris. Morris ist vor altern Philosoph der Sprache,

Ästhetiker nur in zweiter Linie, Su]^sanne Langer ist in der

Hauptsache Ästhetikerin, obwohl ihr Erstlingswerk ein Lehrbuch

der symbolischen Logik war. Als systematischer Denker ist

Morris dieser begabten Prau bei weitem überlegen. Da sie von

Ernst Ca,ssirer stark beeinflusst wurde, muss über seine

Anschauungen folgendes bemerkt werden: er ist der Ansicht • dass

die menschliche Kultur in einem Vorhang von Symbolen gründet,

den der Mensch zwischen den Dingen der V/irklichkeit und sich

selbst errichtet, einem Vorhang aus symbolischen Schöpfungen

wie Sprache, Mythos, Religion, Wissenschaft, Kunst und so weiter,

Sprache und Wissenschaft stellen gewissermassen Abkürzungen

der V^^rklichkeit dar, die Kunst ist deren Intensivierung, also

Verdichtung. Der Künstler ist ein Entdecker der Formen der

Natur wie der Wissenschaftler Entdecker von Tatsachen und

Naturgesetzen ist. Die Kunst ist die symbolische Sprache der

Formen, nicht der Dinge. Das interesselose Wohlgefallen am

ästhetischen Gegenstand ist ein Wohlgefallen an Formen, nicht

an Dj ngen.

Ähnlich unterscheidet Susanne Langer in ihrem grundlegenden

Werk "Philosophy in a New Key" (das heisst? Philosophie in

neuer Tunart) zwischen diskursivem und anschaulichem Denken.

Für das letztere gebraucht sie den Ausdruck "presentational

thought" . Dies ist ein Denken, das irgend etwas sinnlich vor

Augen führt, präsentiert. Die Wissenschaft bedient sich des

diokursiven, die Kunst des präsentierenden Denkens.
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Worin besteht nach Mrs. Langer der S-^off dieses präsentierenden

Denkens? Zum Beispiel aus den Linien, Farben, Proportionen.

Sie sind nicht diskursiv, denn sie entbehren einer G-rcimmatik,

haben keine Syntax und kein Vokabular im üblichen Sinne. Ein

Gemälde ist das beste Beispiel eines solchen nicht-diskursiven

Symbolismus. Es kann nicht in Einheiten zerlegt werden wie eine

Vv'ortfolge, es gibt kein Wörterbuch für die Bedeutungen von

Linien, Schattierungen und anderen Elementen der Halte chnik.

Die Kunst arbeitet demn.ach mit nichtdisloirsiven Zeichen* Sie

ist trotzdem ein Erkenntnisprozess , aber sie bildet eine

primitivere Stufe des Denkens als die Wissenschaft.

Mrs. Langer hat die Musik zum Hauptmodell ihrer Theoiic erhoben.

Wenn die Musik irgendeine Bedeutung hat, danu ist sie semantisch

und nicht bloss symptomatisch wie natürliche Zeichen. Sie ist

nämlich weder ein blosser Reiz, der G-efühle hervorruft, noch

ein Signal, das Gefühle ankündigt. Wonn sie überhaupt exnon

Gefühlsinhalt hat, dann nur in dem Sinne, in welchem Ihn Worte

haben, nämlicL in einem symbolischen Sinne. Sie ist weder für

Gefühle intentional bestimmt noch von Gefühlen abgeleitet,

sondern sie ist der logische Ausdruck von Gefühlen. Sie ist

also was später Max Bense unter amerikanischem Einfluss ein

"Zeichen für" und nicht "ein Zeichen von" nanrte. Die Musik

zeigt nach Mrs. Langer die Morphologie der Gefühle, nicht die

Gefühle selber. Sie ist auch kein Vollsymbol, weil ihr keine

bestimmte Bedeutung - wie bei V/örtern - zugeordnet werden

kann.

Hat I.A. Richards die Poesie als den Mythos unserer Zeit be-

zeichnet, dann nennt Mrs. Langer die Musiic den Mythos unseres

Innenlebens. Man kann also sagen, dass nach Mrs. Langer die

Musik in dem Sinne ein Bild des Gefühls ist, in welchem nach

Ansicht von Ludwig Wittgenstein der Satz ein Bild der Welt ist.
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Was die Syrabolo der Malerei betrifft, so sind sie nach

Mrs, Lpjiger kcxne Duplikate der Naturdinge, sondern ebenfalls

Zoichon, die aber niedriger gewartet werden als die Musik-

zeichen, weil die Musik für ihre Zeichen keine fertigen Modellß

in der Natur vorfindet. Was die Literatur anbelangt, erblickt

M5-S. Langer in der Metapher eine Art visuelles Symbol und in

der Poesie - obwohl sie aus einein V/ortstoff besteht - ebenfalls

ein Bild- und Lautsymbol, insofern ein Gedicht ein Träger

künstlerischer Bedeutung ist. Sie glaubt übrigens, dass die

Bedeutung des künstlerischen Ausdrucks in allen Kunstgattungen

die gleiche sei wie in der Musik. Dj_es deswegen, weil es sich

hier überall "um das unaussprechliche, obv/ohl des Ausdrucks

fähige G-esetz von Lebenserfahrungen, um das Zeiehennetz des

affektiven und fühlenden Seins '^ handelt.

Susanne K. Langer hat ihre Philosophie der Kunst in dem Buche

"Feeling and Form" in gewissem Sinne revidiert. Die Kunstformon,

erklärt jetzt Mrs. Langer, sind das allgemeine und unmittelbare

Symbol der menschlicher. Seele, sie haben aber keinen "Sinn"

im wissenschaftlichen Verstände, sondern Import ("Bedeutung-;"),

ja sogar vital Import (lebenswichtige Bedeutung). Die Sprache

der Wissenschaft habe dagegen wörtlichen Sinn (meaning). Damit

will sie das Unwägbare und doch so Gewichtige des Kunstwerks

andeuten.

Die Kunstgegenstände unterscheiden sich von den wirklichen

Gegenständen durch ihr völliges Anderssein (othorness), das

den Eindruck künstlerischer Illusion schafft und auf einer

Abkelir von der Wirklichkeit beruht. Also nicht Zuv/endung zur

V/irk] xchkeit, nicht deren Nachahmung wie man in der Antike

glaubte - und wie auch die sozialistischen Realisten heute

glauben -, sondern Abwendung von der Wirklichkeit kennzeichnet

die Kunst. Das Künstlerische ist in einen "Schein", in etwas

Traumhaftes eingehüllt. Susanne K. Langer kehrt damit zur

idealistischen Anschauung zurück, dass die Kunst ein Abbild des

Absoluten oder des wahren Seins sei.



sz - U -

i

Es wäre zu erwähnen, dass der Ruf Susrjine K. Langers in der

semantischen Periode ihres Werkens gründet, weniger in den

metaphysischen Spekulationen ihrer zv/eiten Periode.

Der vorhin nehen M^s* Langer erwähnte Charles Morris ist in

seiner Theorie ein Semiotiker positivistischen G-eblüts und

Psychologe im Sinne des amerikanischen Behaviorismus , das heisst

Anhänger der objektiven Psychologie. Er wollte aus der Semiotik,

das heisst der Theorie der Zeichen eine Art Propädeutik aller

Wissenschaften machen, wodurch sie eine -trolle spielen sollte

wie etwa die Logik im Altertum, Er wollte jeder V/issenschaf

t

eine Theorie ihrer eigentümlichen Zeichen voranstellen. Jede

Disziplin sollte ihre spezifischen Zeichen aufv/eisen. Diese

Aufgabe stellte sich das Hauptv/erk "Signs, Language and,

Behavior" • (Zeichen, Sprache und Verhalten) Dieser Bemühung

sind drei Männer Pate gestanden? Rudolf Carnap, der Haupt-

theoretiker des neopositivistischen "V/iener Kreises" , der

jetzt an der Universität von Kalifornien tätig ist, ferner der

Chicagoer Soziologe George H. Mead, und der eigentliche Pionier

des Pragmatismus Charles S. Peirce, der auch Schöpfer der

Semiotik war und heute als der grösste amerikajiis che. Philosoph

gilt, obv/ohl er nie eine akademische Stellung bekleidete, die

ihm gebührte.

Charles Monis kennt keine Zweiteilung des Denkens wie

Mrs. Langer. Er folgt vielmehr ursprünglich Charles S. Peirce

und unterschied drei Arten von Zeichen; hiiiweiserde oder Index-

zeichen, symbolische Zeichen wie zum Beispiel v/?;rter und

schliesslich ikonische oder Bildzeichen. Das ikonische Zeichen

ist seiner Natur nach zun spezifischen Kuxistzelchen voraus-

bostimmt, es spielte daher die gleiche Rolle im System von

Morris wie das anschpouliche (presentational) Zeichen bei

Mrs. Langer. Ein Zeichen ist nämlich nach Morris donn ikonisch,

wenn es dem Ding, das es bezeichnet, selbst ähnlich ist, also

dann, wenn es ein Abbild ist. Landkarten sind ikonisch.
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Abor auch Musikzeichen sind ikonisch und säjntliche Zeichen

sind linguistisch, äc.3 heisst sprachlicher Herkunft. Dies gilt

auch für Musik- und Bildzeichen. Ein Porträt mit einer Unter-

schrift ist bereits, nach Charles S. Peirce, genauso eine

Aussage wie ein sprachlicher Satz des gleichen Iiahalts, das

heisst wie eine Schilderung. Ein ikonisches Zeichen ist nicht

nur das Mittel einer einfachen Aussago, es kann auch verhöhner

wie etwa Karikaturen oder lobpreisen wie eine Idealisierung.

Malerei und Musik können darstellen, aber auch bewerten. Ein

Musiktext, ein Bild kann im Pj-inzip wissenschaftlich, poetisch,

religiös, mythologisch, also in allen Spracharten funktionie-

ren. Musik oder Malerei unterscheiden sich von anderen Sprach-

arten nicht durch d.en G-egenstand der Aussage als vielmehr

durch die Wahl der Zeichen, deren sie sich bei der Aussage

bedienen. /.

Zu den -'-j^eoretikern, die sich um die semantische Kunsttheorie

verdient gemacht haben, gehört auch Bernard G. Heyl, der sich

bemüht hat, das Verhältnis des V/ortes, das heisst des V/ort-

symbols einerseits zum Begriff, den es ausdrück, und anderer-

seits zum Gegenstand, den es bezeiclinet, zu klären. Im V/ort

als Begriff schwingt gar vieles mit, das im G-egenstand, den

das Wort bezeichnet, vielleicht gar nicht vorhanden ist. Gerade

diese Nebenschwingungen sind im künstlerischen Gebrauch der

Sprache von Wichtigkeit. Dies hat übrigeisMrs. Langer so

ausgedrückt, dass das künstlerische Symbol eigentlich autonom

ist und nicht über sich auf die objektive V/irkliohiceit hinaus-

v/eist. Aber v/ie wir bald sehen v/erden, hat gerale diese Passung

des Symbolbegriffes V/iderspruch hervorgorufen-

Das Verdienst der semantischen Kunsttheorie besteht darin,

dass sie die Kunst mit den wissenschaftlichen Werkzeugen einer

Zeichentheorie betrachtet, dass sie versucht, die Kunst mit

rein erkenntnis theoretischen Mitteln zu begreifen imd zu

fundieren. Sie untersucht ihre Stellung im Kiilturgefüge der

Menschheit ohne -^^ücksicht auf den psychologischen Hintergrund,

die soziale Umwelt des Kunstgebildes. Dies stellt oinenphilo-

sophischen Port schritt dar.
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Eng verknüpft mit den Ljhren der semantischen Kunsttheorie

sind die G-edani^en des sogenannten "new criticism". Die "Neuen

Kritiker" strebten eine völlige Umgestaltung der Literatur-

kritik im Sinne einer Greisteswissenschaf t an. Die ^^ritik

sollte sich eng an den Text des poetischen Werks halten - was

man "close reading" nennt --,sich der Erklärung des Textes wid-

men und sich nicht von biographischen Einzelheiten, von der

Psychologie des Schöpfers oder den gesellschaftlichen Grundlagen

des Werkes ablenken lassen, von Dingen also, die nicht unmittel-

bar aus dem Text erschlossen werden können. Der Text sollte

von sich aus r.ls ein G-anzes begriffen werden. Der K^-itiker

sollte sich mit dessen Symbolen, Metaphern, mit Reim un.d Hhyth-

mus beschäftigen. Schon dieses Interesse für die sprachliche

Werkstruktur zeigt den Zusamiiienhang mit der Gem.Qritisc)!ien Kunst-

theorie. Da da.s Werk als geschlossenes Ganzes, als autonome

Eigenwelt galt, mussten dessen Sätze aus dem inneren Zusammen-

hang heraus ohne Hücksicht auf die dem V/orke fremde Aussenwelt

begriffen werden. Hier spielt also die Form des Werkes, nicht

sein Inhalt die Hauptrolle, denn der Inhalt des Werkes - zum

Beispiel eines Romans oder Dramas - pflegt die Aussenwelt

darzustellen. Diese Art von Deutung nennt man kontextuell. Der

Kontextualismus wurde auch zum Hauptmerkmal der meisten "N^uen

Kritiker".

Historisch betrachtet ist die "Neue Kritik" eine der haupt-

sächlich in den zwanziger Jahren aufgetauchten formal theoreti-

schen Literaturtheorien, die die bisherige Literaturwissen-

schaft als seicht und oberflächlich nicht befriedigte. Zu ihnen

gehörten die russischen "Formalisten", die nicht einzelne

Literaturv/erke, sondern das Wesen des Literarischen studieren

wollten. Das Bestroben der Phänomenologen in Deutschland und

Prankreich war ein ähnliches. In den Ländern englischer Zunge

können die amerikanischen Dichter Ezra Pound und besonders

T.S. Eliot als Vorläufer dieser Bev/egung gelten. Diese Zuwen-

dung zur Perm haben schon früher Dichter praktiziert, otwa

Mallarme, der als Lehrmeister Stefan GQorges gelten kann»
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Heute ist die M^de des "ncw criticism" etwas abgeflaut, aber
der bekannteste amerikanische Kritiker Ediaund Wilson ist ein
Kritiker dieser Schule. Die "Neue Kritik" hat auch in Deutsch-
land Nachahmer und Bowimderer gefunden, so in Fritz Martini,
dem Kritiker Gottfried Benns.

Obwohl die "Neuen Kritiker" stets den formal-literarischen
Standpunkt betonten, mündeten ilrire Untersuchungen von diesem
Ansatzpunkt aus in Psychologie, Psychoanalyse, Semantik,
Anthropologie, ;5a selbst Metaphysik wurde in den Kpois ihrer
Betrachtungen einbezogen. Die ''Textkritik" scheint ein //eites

Feld zu sein.

Sie führt klarerweise zur Philosophie der Sprache, zumindest
der poetischen Sprache. Don "Neuen Kritikern" wurden 'Kälte

,

Technizismus und Esoterik vorgeworfen; so hat der englische
Kritiker V.S. Pritchett gemeint, der Grrundgedanke der "Neuen
Kritiker" bestehe offenbar darin, dass die Literatur für den
Ingenieur der Literatur geschrieben sei, der sie kunstgerecht
auseinandernehmen soll wie eine Maschine, ein Oedanke, der auch
in den Äusserungen des Amerikaners Alfred Kazin anklingt, wenn
er von der unpersönlichen, kühlen, IBM-Maschine des modernen
Kritizismus spricht. Der Ausdruck Literaturingeniour erinnert
in fataler Weise an Stalins Bezeichnung der Schrittsteller als
Ingenieure der Seele.

Nun hat vor kurzem der ostdeutsche Anglist Kobert i'\eimann eine
umfassende Darstellung des "new criticism" in df-,m Buche
"iNew Criticism» und die Entwicklung bürgerlicher Literaturwissen-
schafi." unternommen und dabei eine K^^ibik des "new criticism"
vom marxistischen Standpunkt versucht. Weiman^a Ist ein scharfer
Kopf und mit der einschlägigen Literatur wohl vertraut, aber
sein Ibissen ist ein Buchwissen und ihm geht das richtige Ver-
ständnis für die Vorgänge in der amerikanischen G^elsteswelt ab,

er sieht Querverbindungen, wo sie nicht existieren, es fehlt
ihm die richtige Perspektive und sein politisches Vorurteil
ist bei der Beurteilung offenkundig.
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V/eimann meint, dass die deutsche Literaturv/issenscliaft durch,

den Zusammenbruch ihrer Ideologien im zweiten v/oltkrieg in

eine tiefe Kj-ise geraten sei und dass sie einen Ausweg durch

die Anlehnung an die englisch-amerikanische "Neue Kritik''

suchte. Doch müsse dieses Bemühen vergeblich bleiben, denn

"die neue Kritik hatte trotz all ihren intensiven Text-

interpretationen die Literaturbetrachtung in eine Sackgasse

geführt. 3±e hat die bürgerliche Literaturwissenschaft nicht

aus der Methodenkrise herausgeführt, sondern verkörpert selbst

diese K^isc in Permanenz« Daraus wäre nach V/eimann zu folgern,

dass nur marxistische Methodologie, insbesondere der soziali-

stische Realismus diese K^isQ überwinden kann.

Vom marxistischen Standpunkt ist diese Ansicht begreiflich.

Weimann erblickt nämlich im Pormalismus der Neuen Kritik ihre

Erbsünde, obwohl ihre Anhänger gerade in ihm deren gröspten

Vorzug sehen. Weimann muss als sozialistischer Realist als

das Hauptproblem der Kunst ihre Beziehung zur V/irklichkeit

betrachten und gerade diese Beziehung wird von den Nouen

Kritikern beiseitet^eschoben. Die Beziehung zur Wirklichkei t

zielt näntlich stets auf den Inhalt, nicht auf die Perm dee

Kunstwerkes. WeiLters wirft Weimann, der von G-eorg Lukäcs viel

gelernt hat, den Neuen Kritikern Irrationalismus vor, genauso

wie etwa Lukaos den Irrationalismus der deutschen Philosophie

und Soziologie in seiner "Zerstörung der Vernunft" geisselt und

dabei einen Seitenhieb gegen die amerikanischen Irtellektuellen

führt. Weimann wirft den Initiatoren und führenden Geistern des

"new criticism" eine reaktionäre G-esinrung vor und leitet ihre

literar-kritischen G-rundsätze von dieser Gresinnung ab. Doch im

Gegensatz zu ^*^eimanns Andeutungen über die angebliche Philoso-

phie des "New criticism" ist dies keine philosophische, sondern

eine literar-kri tische Theorie und ihre intellektuel] e Reich-

weite ist in der Hauptsache auf die Seminare der englischen

Literatur an den amerikanischen Colleges begrenzt. Sie beein-

flusst keineswegs die amerikanische Philosophie. Wenn sie

Weimann aber gar mit politischen Richtungen wie dem "new
conservatism"
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in Verbindung bringt, den übrigens Paul Tillich einfach als

Faschismus bezeichnete, so ist dies völlig abwegig. Der

politische Einfluss des '^new criticisn" ist gleich ITull.

Den Neuen Kritikern gilt als die zentrale rhetorische Figur

der poetischen Sprache die Metapher. Das poetische Werk beruht

auf Metaphern^ ja nach /ansieht mancher Kritiker ist das Drana

oder der Roman nichts anderes als eine erweiterte Metapher.

In dieser Konzentration aufs Formelle erblickt w'eimann eine

Flucht vor der Vfirklichkeit; er sieht darin eine Entfremdung

des Theoretikers und des Künstlers von seinem Nährboden, der

Gesellschaft, in der er schafft. Die "Neue Kritik" wird ilrim

auf diese W^^ise zur typischen Methode der Literaturkritik im

imperialistischen Zeitalter.
» •

Weimann beklagt ferner im Sinne dieser Metapher-Verehrung,

dieses Bilddenkens eine Lyrisierung des Romans, das heisjt

die Anwendung jener Kriterien auf den Roman, die eigentlich

auf c^ie Lyrik zugeschnitten sind, von der die Neue Kritik

ursprünglich ausging. In die sei Hinsicht mag Weimann schon

deswegen zuständig sein, weil der sozialistische Realismus, den

er als Leitidee annimmt, ursprünglich von gesellschafts-

kritischen Roman abgeleitet wurde, also eigentlich eine Roman-

ästhetik ist, die später auf andere Kunstsparten ausgedehnt

wurde. Die \on Woimann beklagte Lyrisierung dos Romans und

dessen Auflösung, bedeutet natürlich nur das eine: wie die

Lyrik in der Hauptsache ein Spiegelbild des Innerlebens und

nicht der gesellschaftlichen Vorhältnisse ist, oo spiegelt

auch der "lyrisierte" Roman der Neuen Kritiker die Innenwelt.

Die Vc)rbilder des Romrms der Neuen Kritiker sind ja die Romane

von Joyce, Kafka und Proust. Dazu mag erv/ähnt v/erden, dass

Benedetto Croce a±s wesentliches Merkmal der Poesie die

"lyricitä delle imagini" , das heisst den lyrischen (xehalt der

poetischen Bildwelt bezeichnet. Man kami nicht sagen, dass die

marxistische Methodologie hier einen wirklichen Fortschritt

bedeutet, eher könnte man den "nev/ critlcism" als solchen
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methodologischen ^'ortschritt ansehen. D^o sozialrealistischen
Anschauungen sind nicht v/eniger zeitbedin.'^t als diejenigen
des "new criticism" , sie beschäftigen sich nur mit einer anderen
Phase des Kunstwerks, nämlich der gesellschaftlichen. Auch
diese kann für die Forschung fruchtbar werden, aber eher in

einem inhaltlichen als in einem formaltheoretischen Sinne. Die
rein formale Betrachtung ist nicht erschöpfend. Der "Faust"

ist nicht nur wegen seiner formalpoetischen Valours lesenswert,
sondern auch wegen seinem geistigen (behalt- ohne ihn wäre der

"Faust^- sicherljch ein schönes, historisch gewichtiges Gedicht,
aber im' fehlte die Seele.

V/eder die "^^euen Kritiker" noch die Semantiker sind übrigens
heute der "letzte Schrei" der amerikanischen Ästhetik. Deren
letzte Phase rührt von der philosophischen Analyse der Ailtags-
sprache her, Joch ist dies keine Ästhetik im hergebrachten

Sinne mehr, denn sie beschäftigt sich nicht mehr mit den

faktischen Entsprechungen solcher Begriffe wie "schön",

"erhaben", ästhetisch positiv und so weiter, sie prüft ledig-

lich die Verästelungen der -Alltagssprache, in der solche

Begriffe vorkommen, um ihren Sinn zu bestimmen. Dies ist die

Logik der ästhetischen Ausdrucksweise, aber nicht einmal die

Logik der Kunst. Mit der letzteren gaben sich noch die Semanti-
ker ab, aber dies wird als hoffnungslos offenbar völlig über
Bord geworfen in einer allumfassenden Skepsis.

- stop -
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weil sie die Sprache der Ästhetik behandeln, nicht etwa die

ästhetische Dingwelt, also Kunstwerke 5 denn dies wäre nach

ihnen eine cnpirische Wissenschaft 3 nicht Philosophie.

Die Philosophie gibt sich nänlich nach diesen Anschauungen

nur nit der Sprache ab, die Ylfelt der Dinge gehört zun Bereich

der Wissenschaften. - Zu den Vertretern der letzten, gewisser-

maßen linguistischen Schule der amerikanischen Ästhetik

gehören Monroe CBearsley^ Frank Sibley, Michael Soriven und

bis zu einem <eewissen Grade auch Charles Stevenson. Die

Inspiration dieser Männer bildet die zeitgenössische englische

analytische Philosophie

.

» »
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Spreclier 1: Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war die Philosophie

der lateinamerikanischen Länder von den Denkern des

europäischen Kontinents beeinflußt. Das politische

Vorbild der Länder, die die spanische Kolonialherrschaft

abgeschüttelt hatten, mag zwar die amerikanische Bundes-

verfassung gewesen sein, aber diese Verfassung entsprach
i

nicht den gesellschaftlichen Verhältnissendieser Länder,

daher nahm auch die politische Entwicklung; ganz andere

Formen an als in den Vereinigten Staaten. Geistig suchten

sie Anschluss namentlich an die französische Aufklärung

und den französischen Positivismus. Dem spanischen

kulturellen, religiösen Erbe, das in der Tiefe nicht über-

wunden war, blieben die Strömungen der angelsrächsischen

Welt völlig fremd. Dabei waren diese Kolonialländer

kulturell sozusagen um ein Jahrhundert älter als das

englische Sprachgebiet Nordamerikas. Mexiko war dabei als

"Nueva Espana" (Neuspanien ) die älteste spanische Pflanz-

äätte auf dem amerikanischen Kontinent. Die Hauptstadt des

Aztekenreiches Mexico-rTenochtitlan wurde am 13. August 1521

zerstört und am 18. Juni 1524 trafen bereits zwölf spanische

Bettelmönche, Franziskaner, Dominikaner und Augustiner in

Mexiko ein, um die Indianer zu bekehren, entsprechend den

Instruktionen, die bereits der Eroberer von Mexico,

Hern6.n Cort&s, von der Krone erhielt:

"Sie müssen von Anfang an im Sinne behalten, daß das erste

Ziel Ihrer Expedition darin besteht, Gott zu dienen und

den christlichen Glauben zu verbreiten." - Die Plünderung

der Goldschätze Mexikos lag freilich auf einer anderen

Ebene. - Die aztek-ische Geliebte des Cortfes, • Malina ,

genannt "Die Zunge" verstand spanisch neben ihrer Mutter-

sprache Nahuatl.
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Ein mexikanischer Denker unserer Zeit, Edmunde O'Gorman, meint,

dass die spanische Kultur die traditionelle europäische Kultur

gewesen ist, die englische aber damals im 16. Jahrhundert die

moderne Kultur jener Zeit repräsentierte. Während aber die

Spanier versuchten, in ihrem Gebieten soetwas wie eine Kopie

der spanischen Kultur herzustellen, so dass eine besondere ameri-

kanische Note kaum sichtbar wurde, haben die Engländer die freie

Entfaltung der Kolonien zugelassen, so dass eigentlich nur die

nordamerikanische Kultur als amerikanisch zu betrachten wäre.

Die spanischen Siedler konnten sich frei entfalten erst nach

1810 d.h. nach Beendigung der Unabhängigkeitskämpfe während der

napoleonischen Kriege. Da sie den Erfolg der Nordamerikaner vor

Augen hatten, alm'jen sie die politischen Formen des amerikani-

schen Nordens nach; gleichzeitig wollten sie sich aber von be-

stimmten vertrauten Lebensformen nicht freimachen, ja sie

wollten sie gar nicht aufgeben und aus diesem Zwiespalt erklären
sich

/viele V/idersprüche im Leben des spanischen Amerika.

Y/ie tiefgreifend der spanische Einfluß geblieben ist, .zeigt

z.B. eine Äusserung des berühmtesten mexikanischen Denkers

Jos& Vasconcelos - "der zwei Jahre vor seinem Tod, 1957, unter

anderem Folgendes schrieb :

Spr. 2: In unserer hispano-amerikanischen Welt hat jüngst unser Schrift-

steller Don Rodrigo Garcia Trevino ..ohne weitere Erklärungen

ein Rfesumfe der Arbeiterpolitik Philipps II. ausgegraben, der

von den Agenten des angelsächsischen Imperialismus als "ein

Ungeheuer des Rückschritts" dargestellt wird, "dessen Handlun-

gen all unser Unglück erklären". Nun in demselben Zeitalter,

in welchem Philipp II. den Arbeiter inSpanien befreit hatte,

hielt das liberale England seine Arbeiter in Hunger -und Elend,

was Karl Marx und seine Genossen erst im 19. Jahrhundert

brandmarkten.
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(Spr.: 2) Angesichts dessen, haben die Schöpfer unserer politischen

Verfassungen und unserer Arbeitergesetzgehung es nicht

nötig gehabt, trübe Vorbilder in der Gesetzgebung En-^lands

und der Vereinigten Staaten zu suchen, zumal bereits unser

guter König Philipp II. schon 1577 z.B. ein Edikt für die

Eranche-Comte erliess, das einen achtstündigen Arbeitstag

für die Arbeiter der Befestigungen und der vi/erkstätten fest-

setzte« .. .Derselbe Philipp, unser König, verfügte später,

daß die Tagelöhner im "El Escorial", abgesehen von der

Sonntagsruhe und dem achtstündigen Arbeitstag ihren Lohn stets

in Geld und nicht in Naturalleistungen erhielten. Eine Ur-

kunde vom 19. Oktober 1573 verfügte, daß die Zimmerleute und

Maurer jedes Jahr zehn T^ge Ferien bekämen. Noch bemerkens-

werter ist die Tatsache, daß Philipp II. zweimal die Arbeits-

einstellung der Steinmetze des "Escorial" geduldet und etwas

anerkannt hat, was man heute "Streikrecht" nennt. Die Ge-

schichte erwähnt zwar, daß er dies tat, weil er so rasch wie

möglich das monumentale Bauwerk fertigstellen wollte. Aber

maßgebend waren nicht nur Zweckmässigkeitserwägungen, sondern

humanitäre Gründe, denn er verfügte auch die Freilassung der

verhafteten Anführer der Meuterei, Steinmetzen aus der

Biscaya.

Spr. : 1 Diese Beurteilung Philipp II. zeigt, wie sehr sich Jos&

Vasconcelos mit dem spanischen Erbe identifiziert.

Fragt man, welchen Einfluß die Kultur der eingeborenen

Indianer auf die Kultur der Spanier in Mexiko ausübte, so

lautet die Antwort: Gar keinen, denn die Religion bildete den

Mittelpunkt des Denkens der Indianer und der Spaniej^,aber

diese Religionen trennte ein Abgrund. Es drängte sich Je-

doch bald eine andere Frage den Eroberern auf:
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(Spr.l:) ob die Indianer als gleichberechtigte Menschen anzusehen

wären. Als solche wurden sie von einem Teile der Spanier

anerkannt; andere sahen sie nicht als Menschen, sondern als

wilde Tiere an und behandelten sie dementsprechend* Die Frage

nach dem Charakter der Indianer wurde während der spanischen

Herrschaft theoretisch nie gelöst, aber Rassentrennung wurde

trotzdem nicht eingeführt, wahrscheinlich schon deswegen

nicht, weil zu v/enige spanische Frauen nach Amerika kamen.

Hernafi. Cortfes erklärte in seinem zweiten Bericht, dass es
y

"angesichts der Tatsache, dass dieses Volk (d.h. die Indianer)

barbarisch und ohne Beziehung zu anderen mit Vernunft be-

gabten Völkern blieb, geradezu bewundernswert scheint, wie

diese Menschen die Vernunft in allen ihren Angelegenheiten

zur Anwendung bringen." Dies war auch die Ansicht des

Ordensbruders Fray Bartolomö de las Casas, der ausführte,

daß jeder Mensch ohne Rücksicht auf seine Bildung und Kultur

grundsätzlich alle der menschlichen Person zukommenden

Rechte beanspruchen darf. "Alle haben Verstand und Willen"

sagte er "alle haben die fünf äusseren und vier inneren Sinne,

alle suchen das Gute und finden Gefallen am Geschmackvollen

und Freudigen, alle verwerfen und hassen das Übel."

"Es gibt Menschen verschiedener Entwicklungsstufen, aber alle

sind kulturfähig" , meinte de las Casas. Er bestritt dabei

nicht die Richtigkeit der Behauptung des Aristoteles, daß

derjenige, der durch seinen Geist regiert, denjenigen be-

herrschen solle, der bloß körperlich arbeiten könne; darauf

berief sich auch der spanische Humanist Juan Gines de

Sepulveda aus C&rdoba (etwa um 1570), um die Versklavung

der Indiane:^ zu rechtfertigen; aber auch dieser mußte zugeben,

dass der Unterschied zwischen Indianern und Spaniern ungefähr

so beschaffen sei wie der zwischen Kindern und Erwachsenen
oder Männern und Frauen. -
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(Spr.: 1:) Die Spanier brachten nach Mexico die scholastische Philo-

sophie, deren Träger hauptsächlich Mönche waren und die auf

der von Karl V. begrüiideten"Universitad Real Ponticia tt

(der königlich-päpstlichen Universität) gelehrt wurde.

Diese Philosophie blieb dort fast bis zur Aufklärungs zeit

herrschend und die wichtigste Fakultät der Universität war

die theologische. Die scholastische Philosophie folgte

dort entweder Thomas von Aquino oder Duns Scotus oder

SuSirez,

In der Universität von Mexico, das als das Athen der Neuen

Welt bezeichnet wurde, benützte man die gleichen Lehrbücher

wie in der Universität von Salamanca, so dasjenige des

Scholastikers der Dekadenz Domingo de Soto. Der hervor-

ragendste Scholastiker Mexicos war im 16. Jahrhundert der

Augustiner Alonso (Ildephons) de la Veracruz, ein Freund des

Vasco de Quiroga und des Bartolomfe de las Casas, ein Zögling

der Universitäten von Alcal&. und Salamanca, der dem Indianer-

rat angehörte und 1535 mit 30 Jahren nach Mexico kam und

dort 1584 starb. Er war Verfasser des ersten philosophischen

Traktats, der in Mexico 155^ gedruckt wurde. Er war ein

Anhänger des Petrus Hispanus. In mancher Hinsicht überragte

ihn der weniger bekannte Jesuit Antonio Rubio, der 1576

nach Mexico kam^ dort 20 Jahre verbrachte und ein Buch

"Logica mexicana" herausgab.

Iml7. Jahrhundert spielten die Jesuiten die Hauptrolle als

Schriftsteller und Lehrer. Die Scholastik wurde weiter ge-

lehrt, aber ihre Träger nunmehr in Amerika geborene Spanier.

Viele Bücher dieser Zeit wurden nie gedruckt und befinden

sich in der "Bibliotheca Nacional de Mexico", so die drei

wichtigsten philosophischen Werke des Jesuiten Diego Marin

de Alc&zar, der den Lehren der neuen Theologen, V&zquez

und Su&rez, folgte.
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(Spr,: 1:) Die moderne Philosophie in europäischen Sinne konnte sich

erst in der zweiten Hälfte des 18, Jahrhunderts einbürgern,

aber sie hatte ihre Vorläufer in Renaissancedenkern wie

Alonso de Veracruz und Rubio, die sich bemühten die

Scholastik von überflüssigen logistischen Spitzfindigkeiten

zu säubern. Die Philosophie und Scholastik war im 17. Jahr-

hundert im Verfall begriffen und keiner ihrer Vertreter

liesse sich mit den Männern des vorangegangenen Jahr-

hunderts vergleichen. Die Philosophie verlor sich in

Disputationen; der bewunderte Dominikanermönch Francisco
fl

Naranjo (1580-1655)» der in Mexico geboren wurde "und starb,
% »

kannte die Summa des Thomas von Aquins auswendig und konnte

simultan vier Personen über verschiedene Themen diktieren.

.

Zwei Figuren Tülden den Übergang von der Tradition zur

Moderne: Die Nonne Sor Juana Ines de la Cruz und Don Garlos

de Siguenza y G&ngora. Sor Juana verfasste eine Dichtung

"Primero Sueno" (Der erste Traum), die den grenzenlosen

WissensduiÄ; des Menschen und den Mißerfolg des Strebens

nach V/issen schildert. Diese Gedanken hat sie in Prosa

in der "Respueta a Sor Filotea" (Antwort an die Schwester

Pilotea) fortgesponnen. Das faustische Gedicht zählt zu

den merkwürdigsten Erzeugnissen der spanischen Literatur,

während die Prosaschrift zu den klassischen Werken der

spanischen Prosa gehört. Diese fromme Nonne verkaufte

ihre Bibliothek, ihre Einrichtung, um Gott allein zu dienen

und starb 4^-jährig 1695.

Sor Juana nahm die Gedanken ihres Zeitgenossen^ des

Professors der Mathematik an der Universität von Mexico,

Don Carlos de Siguenza y Gongora (16^^-1700) gewisser-

massen vorweg. Si(^ beide waren in der Philosophie Auto-

didakten, die sich mit» der Methode det Wissenschaften,
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(Spr.: 1:) den Grenzen der Vernunft beschäftigten, kurzum mit dem

Problem, wie aus der Wissenschaft sicheres Wissen abzuleiten

sei.

Tatsächlich waren es jedoch nicht Wissenschiftler , sondern

Jesuiten, die die Ideen der Aufklärung fünfzig Jahre später

nach Mexico brachten. Und erst um das Ende des 18. Jahr-

hunderts gewann die Aufklärung in Mexico die Oberhand,

nicht über die Hochschulen, sondern nun durch Zeitschriften,

die wissenschaftliche Gegenstände behandelten. Seit 1775

herrschte in Spanien der aufgeklärte Absolutismus und wissen-

schaftlich gebildete Männer kamen auch nach Mexiko, Das

Unterrichtssystem wurde reformiert, ein Lehrstuhl für Ana-

tomie geschaffen, eine Schule der schönen Künste und eine

Bergwerks akademie eröffnet. Allmählich ^j^/urde auch die

scholastische Dialektik aufgegeben und die Physik Galileis

und Newtons als die wahre "Philosophie" betrachtet. Indessen

blieb die Inquisition noch tätig und verfolgte die modernen

Ideen dort, wo sie mit dem katholischen Glauben und Brauch-

tum im Widerspruch standen. Wichtig sind in der Ideenge-

schichte Mexikos die "Elementes de filosofia moderna"

(Elemente der modernen Philosophie) von Juan Benito Diaz

de Gamarra, eines Jesuiten, der den Weg zur neuzeitlichen

Philosophie zu bahnen versuchte.

Die Unabhängigkeitskämpfe haben die intellektuelle und

philosophische Tätigkeit zunächst eher unterbrochen. Es gab

damals in Mexiko bereits eine kreolische gebildete Mittel-

klasse, die aus den Angehörigen der freien Berufe - Ärzten,

Advokaten, der unteren und mittleren Geistlichkeit - bestand,

deren Interessen auch insofern mit denen der kreolischen

Grundbesitzer übereinstimmten, als alle hohen militärischen,

geistlichen und Regierungsstellen mit Europäern besetzt
wurden,
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(Spr.: 1:) so dass die Kreolen auf die geringeren unteren Posten bo-

scliränkt waren: vor allem hatten sie alle Stadt- und Gemeinde-

verwaltungen (die ''ayuntamientos'O in ihrer Hand und darin

lag ihre Stärke. Die geistige Waffe der kreolischen Intelli-

genz war die Aufklärung und machte sie für einen politischen

Umschwung empfänglich.

Aber noch 1802 vAirde der Geistliche Olovarrieta wegen Befür-

wortung Rousseauischer Gedanken von der Inquisition verfolgt.

Die Lage änderte sich aber, als die napoleonischen Truppen

Spanien besetzten und der spanische König seinen Thj?on ver-

lor. Die Vertreter der Stadtgemeinde Mexiko - die Aavokaten

Azcarate und namentlich Verdad •, erklärten-, die Regierung

sei an die Gemeindeverwaltungen d.h. an das Volk zurückge-

fallen. Aber die Vertreter des Volkes seien nicht die

Indianer und die Mischlinge, sondern die ''hombres honrados",

die ehrenwerten Menschen, d.h. diejenigen, die in den Stadt-

verwaltungen Sassen. Diese vermittelnde Reformbewegung wurde

durch den Volksaufstand am 15. September 1810 beseitigt. Der

Anfuhrer des AufStands » Don Miguel Hidalgo y Costilla (1753-

1811). Obwohl der kreolische Mittelstand diesen Aufstand

führte, nahmen an ihm Bergwerks arbeit er und Indianer d.h.

Bauern teil. Hidalgo wurde von den indianischen Bauern zum

Generalissimus ausgerufen. Er beseitigte die Leibeigenschaft

und ciie Tribute. Noch weiter ging nach seinem Tode JosS

Maria Morelos, der die Aufteilung des Großgrundbesitzes

unter die landlosen Bauern, die Abschaffung der Ausbeutung

in den Bergwerken und auf dem flachen Lande verlangte. Er

erklärte die 300-jährige Abhängigkeit von der iberischen

Halbinsel für die schmachvollste Zeit in der Geschichte

Mexikos. Die spanische Eroberung, die "conquista" sei die

Negation der Rechte der Einheimischen gewesen.
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(Spr.:l:) das Erwachen der Indianer sei die Negation der Negation: der

Unabhängigkeitskrieg sei ein Krieg der "reconquista" d.h. der

Zurückerobcriing. Auf dem Kongress von Chilpancingo, der

am 8. September 1813 die Freiheit Mexikos verkündete, rief

Morelos die Geister der verstorbenen mexikanischen Kaiser

Moctezuma, Cacahma, Guauht&moc, Xicotencatl und Calzontzin

an und forderte die Versammelten auf, die Beleidigungen und

Erniedrigungen zu rächen. - Man berief sich iAexiko immer

mehr auf eine "volonte generale" d.h. den Volkswillen im

französischen Sinne. Es erschien auch die erste mexikanische

liberale Zeitung "El Pensador liberal" unter der Führung von

Fern&ndez de Lizardi. Dennoch ging bis 1818 der Einfluss der

Bauern zurück, eine konservative Strömung übernahm die Lei-

tung, der Klerus wandte sich gegen die liberalen Ideen, der

Kanonikus Beristain verteidigte die spanische Überlieferung

und erklärte, die Unabhängigkeit sei zwar gut, aber die

Mexikaner für sie noch nicht rief • . .

Zum Sprecher dieser Reaktion wurde Augustin de Iturbide,

z\m Staatschef ernannt, nahm er den Kaisertitel an. Im März

1825 musste Iturbide zurücktreten, weil der Kongress, unter-

stützt durch die Kommunen des Landes und den kreolischen

Mittelstand, die Souveränität an sich riss. Severe Maldonado

übersetzte nun den "Gontrat Social" von Rousseau ins Spanische.,

und die Übersetzung wurde als Fortsetzung der Schriften von

Martinez Marina erklärt, was offenbar das Werk annehmbarer

erscheinen lasseijfssDllte. Während also die Liberalen die

Belastungen der Vergangenheit abschaffen und eine neue Gesell-

schaft einrichten ^y eilten, waren die Iturbidisten bestrebt,

an das tatsächlich Vorhandene, d.h. die Kolonialverhältnisse

anzuknüpfen. Solche Tendenzen lagen auch später miteinander

im Streit.
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(Spr«: 1:) Ein völliger Uinschwang des geistigen Bildes trat erst 1867

ein, als die Ideen der Reform (Reforma) siegton. Die alte

Ordnung der Kolonialherrschaft unterlag, als der Kaiser

Maxinilian von Mexico auf dem Hügel der Glocken von

Querfetaro erschossen wurde. Mexiko \ip^ nun Republik,

Am 16. September 1867 hielt Gabino Barreda seine "Oracion

civica" (bürgerliche Ansprache), in der er ausführte, daß

Mexiko nunmehr das letzte Bollwerk des Fortschritts auf der

Welt sei. Hier hätten die liberalen Ideen im Kampf mit den
konservativen

/ am eindeutigsten gesiegt. Die Metaphysik der Freiheit

triumphiere im Kampf mit der Theologie, die das Kolonial-
% »

regime in Mexiko eingepflanzt hatte. Dies sei der Triumph

des positiven Geistes. In der Schlacht von Puebla am

5«Mai 1867 hätten die Soldaten der Republik die Kräfte des

Rückschritts geschlagen, allein gegenüber der ganzen Welt,

und sie hätten dadurch dem amerikanischen republikanischen

Prinzip gegenüber dem rückschrittlichen europäischen Prinzip,

vertreten durch Napoleon III. zum Siege verhelfen. Jetzt

handle es sich darum, die positive Ordnung aufzurichten.

Barreda hatte im Jahre 1849 in Paris Vorlesungen des Philo-

sophen Auguste Gomte über die Geschichte der Menschheit ge-

hört. Mit ihm waren auch andere spanisch-amerikanische

Hörer anwesend und sie alle wurden eifrige Verfechter des

Gomte* sehen Positivismus in Amerika, dessen Begriffe hier

Barreda auf Mexiko anwendet. Der Comte'sche Positivismus

dominierte im lateinamerikanischen Geistesleben Jahrzehnte

hindurch. Die Rolle, die Barreda den Mexikanern in der Ge-

schichte der Menschheit zuweist, hat natürlich mit den

Comteschen Lehrsätzen unmittelbar nichts zu tun. Nach ihnen

teilt sich die Menschheitsgeschichte in drei Perioden ein.
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(Spr.: 1:) die theologische, die metaphysische und die positive. In der

ersten Periode ist die Religion, in der zweiten die Meta-
dritten

physiic und in der die positive Wissenschaft maßgebend. Die

Wissenschaften treten dann an Stelle der theologischen und

metaphysischen Spekulationen. Allerdings hat dann Conte

selber in späteren Jahren eine neue Religion der Menschheit

verkündigt, deren Prophet und Hohepriester er selbst war

Nach seinem Tode eine Spaltung zwischen den orthodoxen

Comte'ianern, die, vertreten durch Lafitte und Rob inet, den

integralen Conte einschliesslich seiner zweiten Periode

akzeptierten und den durch den bekannten Herausgeber des

"Dictionaire" Littr§ vertretenen Reformern, die n,ur den

Wissenschaftsphilosophen und Erkenntnistheoretiker bzw.

Soziologen Comte - nicht aber den Religionsgründer, aner-

kannten.

Nach Barreda sollte das mexikanische Leben vom Geist des

Kolonialismus und Theologismus befreit werden, es sollte volle

Gewissens- und Gedankenfreiheit eingeführt werden. Dies sollte
eine Erziehungsreform bewirken, und Barreda selber mrde
durch den Präsidenten Benito Juarez als Fachmann dazu berufen.
Er gestaltete das mexikanische Schulwesen im Sinne der Comte'

schon Philosophie um. Aber schon in der Comte 'schon Devise

"Liebe, Ordnung und Portschritt" wurde das Wort "Liebe" durch

"Freiheit" ersetzt und so ausgelegt, daß Freiheit kein

"laissez faire", keine Anarchie sein dürfe, Weil sie dann

unsittlich wäre, sondern mit den Gesetzen sowohl der inorgani-

schen als auch der organischen Welt vereinbar sein müsse.

Freiheit bestünde in der Unterwerfung unter Gesetze.
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(Spr,: 1:) Allerdings dürfe Jeder denken was er v/olle, aber er müsse

nach den Erfordernissen der Gesellschaft handeln. Der Staat

solle aber nicht die Grenzen einer Ordnung überschreiten,

die die materielle Entwicklung der Gesellschaft sichert.

Der Erfolg lag in der Entwicklung des mexikanischen Bürger-

tums. Die Reichen haben das Recht, die Reichtümer zu ge-

nießen, die ihnen die Gesellschaftsordnung überläßt, doch

sind sie sittlich verpflichtet die Überschüsse des Reichtuns

im öffentlichen Interesse zu gebrauchen. Der Staat soll hier

nicht direkt eingreifen, vielmehr besteht nach Barreda seine

Aufgabe darin, "die Reichen zu humanisieren". Der Staat soll

nicht im Interesse irgendeiner Klasse intervenieren, die Ent-

Wicklung des Reichtums liegt im Interesse der Gesellschaft;

die Reichen sind gewissermassen die Verwahrer des p;esellschaft-

liehen Reichtums. Sie sind es, die diesen Reichtum am besten

zu sammeln und zu entwickeln verstehen. Der Staat hat sich

nicht darum zu kümmern, wie die Menschen denken, sondern bloß

die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Der Staat

ist nach Barreda auf dem Gebiet der persönlichen Ideologien

und des Privateigentums neutral.

Die Folgen dieser Lehren ließen nicht lange auf sich warten.

Als im Jahre 1878 General Porfirio Diaz nach einer Revolution

an die Macht kam, gelangten die Produkte des Barredaschen

Erziehungssystems ans Ruder. Sie waren Anhänger der "Ordnung",

nannten sich konservativ- liberal (zum Unterschied von

Kolonialkonservativen) behaupteten noch einmal, daß Mexiko

für die Freiheit nicht reif sei. Die liberale Verfassung

von 1857 st,and ihnen im Wege. Nicht Comte, sondern Herbert

Spencer und Charles Darwin wurden die Propheten des konser-

vativen Liberalismus. Francisco G. Cosmes rief aus:
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(Spr.: 1:) Das Land verlangt nicht Rechte, sondern Brot. Die utopisch

erhabene Verfassung wurde nie verwirklicht. Der T^g ist

nicht fern, an den die Nation sagen wird: Ich will Ordnung

und Frieden selbst um den Preis meiner Unabhängigkeit, Wir

haben schon so viele Rechte gesehen, die nur Elend hervor-

riefen, daß wir es mit einer "ehrlichen Diktatur", einer

"tirania honrada" , versuchen wollen. Dieser ehrliche

Diktator war Porfirio Diaz,

Nicht Comte mit seiner Forderung nach Unterwerfung unter

die Forderungen der Gesellschaft war jetzt den mexikanischen

Bürgertum willkommen, sondern der im Individualismus

wurzelnde englische Positivismus und Utilitarism.us John

Stewart Mills und Herbert Spencers. Ihm entsprach der

Geist des Praktizismus und beispielhaft wurden die liberalen

Regime in England und in den Vereinigten Staaten von Nord-

amerika,

Die Generation der Porfirianischen Zeit war praktizistisch

eingestellt und wollte alle Fragen, auch die politischen,

"v/isscnschaftlich " lösen, was ihnen das höhnische Beiwort

"los Cientificos" eintrug. Eine Partei dieser Art, die sich

"Union Liberal" nannte, aber hohnvoll als "Partido de los

Cientificos" , (Partei der Wissenschaftlichen) gebrandmarkt

vmrde, veröffentlichte 1892 ein Manifest, das dem mexikani-

schen Volk verschiedene Freiheiten aufzählte, für die es

bereits die Reife erreicht hätte; dies waren in Wahrheit

jedoch nur ökonomische Freiheiten, die dem reichen Bürger

dienten; die politische Freiheit, die die Partei gegen den

Willen des Porfirio Diaz gar nicht durchsetzen konnte, war

nicht darunter.
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(opr.: 1:) Zu Endo des ersten JJabrzetints des 20, Jahrhunderts tr-it m

Spr.: 2

Mexiko eine geistige und sodann eine politische V\fendung ein

Pedro Henriquez UreiTa, der aus San Domingo starimte, aber

einen lebhaften Anteil an der mexikanischen Jugendbewegung

nahm, schrieb bereits im Jahre I909:

In Mexiko ist die Philosophie Comtess mit den Theorien von

Spencer und den Ideen von J.St, Mill die offizielle Philo-

sophie, wie sie im Unterricht durch die Reformen von Gabino

Barreda eingeführt vmrde. Sie wird auch als die ideologi-

sche Grundlage der in Kraft befindlichen politischen Ten-

denzen gebraucht.... Aber "sotto voce" geht ein OJqil der

Jugend andere Wege. ...Ihre Kritik ist nicht konservativ-

katholisch, sondern fortschrittlich. . .Sie ging mit der be-

rühmten Rede Don Justo Sierra *s (I9O8) zu Ehren Barredas

und mit der einen oder anderen Arbeit aus dem Kreise der

neuen "Sociedad de Genferencias" kaum an.

Spr.: 1: Diese Kritik des Positivismus, erklärt der Historiker der

Philosophie Fernando Salmeron, eröffnet ein neues Zeitalter

in der geistigen Geschichte Mexikos. Justo Sierra hat eigent-

lich bereits 187^ den Lehrinhalt des Positivismus abgelehnt

und dessen Grundanschauungen zurückgewiesen. In der Rede

zu Ehren Barredas hat er seine Skepsis angesichts der

Verknöcherung und der Routine des Positivismus ausgedrückt

nebst einigen Gedanken über die Grenzen und den Relativismus

der wissenschaftlichen Erkenntnis, und begrüsste dann die

Bemühungen der Jugend. .. .Diese verwarf zweierlei: das

französische 19. Jahrhundert als literarisches Modell und

den Positivismus in der Philosophie. Sie vereinigte sich

in "Atoneo de la Juventud" (dem "Athenäum der Jugend").

Hier trafen sich Männer wie Jos& Vasconcelos (1882-1959)

und Antonio Gaso (1883-19^6), die wahren Vriter der nodernen
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(Spr,: 1:) nexikanischen Philosophie, dann dor Schriftsteller Alfonso

Reyes (1889-1959), der sich den Fragen der Ideengeschichte

,

aber auch der literarischen Theorie widmete. Auch der

ältere Ezequiel A. Chavez (1868-19^6) wurde von der Bewegung

mitgerissen, obv/ohl er den "Atenec» de la Juvc^ntud" nicht

angehörte. Diese jungen Leute des "Ateneo" verteidigten die

liberalen Ideen Barredas , ohne sich mit seinen Positivisnus

zu indentifizieren, Antonio Caso hielt über ihn Vorträge

in der "Escuela Nacional Preparatoria" . Das "Ateneo" veran-

staltete in dieser Schule Ansprachen zur Feier der hundert-

jährigen Unabhängigkeit Mexikos (1910) und Vasconcelos

behandelte dabei "Don Gabino Barreda und die zeitgenössischen

Ideen". Manchmal präsidierten bei solchen Anlässen der

Staatssekretär für Unterricht Justo Sierra oder der Unter-

staatssekretär Ezequiel A. Chavez. Beide Mäimer gehörten

zu den Lehrern der Mitglieder des "Ateneo" in der "Escuela

Preparatoria" und in der Rechtsfakultät der Universität. Sie

begannen die jungen Leute den Positivismus zu entfremden;

das übrige besorgten Gruppenlesungen und Vorträge

•

Die Mitglieder des "Ateneo" betrachteten den Positivisnus

als die Philosophie der Diktatur des Porfirio Diaz, und der

Amerikaner Patrick Romanell meint, daß die Führer des

"Ateneo" zwar nicht die politischen Denker der von

Francisco Madero (1911) geführten Mexikanischen Revolution,

wohl aber ihre geistigen Vorläufer waren. Doch waren ihre

Ansichten in politischer Hinsicht nicht einlieitlich.

Antonio Caso gehörte einen Klub an, der für die Wiederwahl

Porfirio Diaz' eintrat, während Jose Vasconcelos seit 1909

sich gegen Porfirio Diaz stellte und Herausgeber der Zeitung

"El Antireeleccicnistr^^, des Organs von Francisco Madero war,

die gegen die Wiederwahl von Porfirio Diaz kämpfte»
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((Spr.: 1:) Nach den Siege Maderos wurde Jose Vasconcelos Präsident

des "Ateneo" das in "Ateneo de Mexico" umbenannt wurde« Man

einigte sich darauf, dassMldung, von Politik unabhängig

bleiben müsse und Vasconcelos neintc, daß man ein nationales

Profil des mexikanischen Volkes schaffen müsse, das so lang

stumm geblieben war. Das "Ateneo" zerstreute sich nach den

Tode Maderos, - Die unbestrittenen Dioskuren der spirituali-

stischen Reform der Philosophie in Mexiko waren Antonio

Gase und Josfe Vasconcelos, der erste als Lehrer und Rektor

der Universität, der zweite als Unterrichtsninistur

,

Vascoiicelos war stets politisch engagiert, Gaso stets der

Lehrer, der "Mae'stro de los naestros" - der Lehrmeister

der Lehrmeister, während Vasconcelos "maestro de las

juventudes" (Lehrmeister der Jugend) genannt wurde und so-

gar der berühmten U.N.A.M (Universitad Nacional Aut&noma

de Mexico) ihren V\[ahlspruch prägte: Durch mich wird der

Geist sprechen. - Vasconcelos war als Metaphysiker und

Kulturphilosoph viel phantasievoller als der nüchternere

Gaso. Vasconcelos war philosophischer Autodidakt, seine

berufliche Bildung die eines Rechtsanwalts, obwohl er sagen

durfte, dass er von Natur Philosoph sei; er war auch eher

politisierender Philosoph als philosophierender Politiker,

denn in seiner politischen Karriere erntete :er wenig Er-

folge. Der einflußreiche Philosoph Eduarde Garcia Maynez

nannte ihn die menschlich und intellektuell ergreifendste

Figur, die Mexiko hervorgebracht hat. Geboren als Sohn

eines kleinen Beamten in Oaxaca am 27. Februar 1882, lebte

er seit 1897 in der Hauptstadt als Studierender der "Escuela

Nacional Preparatoria" und dann der "Escuela Nacional de

Jurisprudencia" (der Nationalen Rechtsschule", wo er 1905

das Dekret eines Rechtsanwalts erwarb.
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( Spr.: 1:) Er nahm in Kampf gegen Porfirio Diaz mit der Waffe in der

Hand teil, wurde ausländischer Vertreter Maderos in V\[ashing-

ton, dann nach dem Tode Maderos wiederum Vortreter der

revolutionären Regierung in Washington und London. Zwei-

itf

mal ging er ins Exil, zweimal

,

bekleidete er den Posten eines Unterrichtsministers- unter

den Präsidenten Huerta und dann unter Ohreg&n, als er auch

zum Rektor der Universität von Mexiko bestellt wurde. Er
auch

wurde/Kandidat für den Gouverneurposten seines Heimat-

staates Oaxaca und ging zum dritten Mal ins Exil, als er

nicht gewählt ^vurde* Nach dem Tode Obreg&ns natim er sogar

die Kandidatur für die PräsidenDschaft der Republik an,

wurde aber nicht gewählt und emigrierte zum vierten Male,

Er kehrte erst 13^3 in die Heimat zurück, wurde Gründungs-

mitglied des "El Colegio Nacional de Mexico" (das ungefähr

,
dem "College de France" entspricht) und blieb bis zu

seinem Tode^ 1959«) Direktor der "Bibli&theca de M&xico, der

mexikanischen Nationalbibliothek,

Es ist eine Eigenart der mexikanischen Revolution, daß

die geistige Bewegung, die sie begleitete, nicht materiali-

stisch, sondern - im Gegensatz zur russischen - spirituali-

stisch war. Dies ist so zu begreifen, daß Positivismus

und Materialismus als Inbegriff der Porfirianischen

Diktatur, aber auch des ausländischen, nordamorikanischen

Einf lußes in Mexiko galten. Man w-.ollte die stickige Luft

der Porfirianischen Epoche reinigen, die "schläfrige Ruhe"

^' des mexikanischen intellektuellen Lebens unterbrechen,

das Gefühl für geistige Werte - v/ie sich Samuel Rainos, der

Historiker der mexikanischen Philosophie ausdrückte, - der

Jugend einimpfen. Es verflochten sich hier nationale mit

sittlichen und philosophischen Motiven und so wurde der
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(Spr,: 1:) Spiritualismus der Philosophie Bergsons zum Sinnbild der

Freiheit, wie denn auch in Frankreich Charles P&guy von ihm

meinte: II a rompu nos fers - Er hat unsere Ketten gesprenr^t,

womit die Ketten des naturv/issenschaftlichen Materialismus

gemeint waren. Caso, Vasconcelos griffen diese Anregungen

auf und spielten eine ähnliche Rolle in Mexiko wie die

idealistischen Philosophen der gleichen Zeit in Europa, In

Mexico waren die Maler viel radikaler als die Philosophen, sie

neigten, wieR^ibera oder der noch lebende Siqueiros eher dem

Marxismus zu, den Vasconcelos stets bekämpfte.

Obwohl sich Vasconcelos einen Bergsonisten nannte, kann m>an

ihn mit dem nüchternen und behutsamen Gelehrten und Erkennt-

nistheoretiker Bergson kaum vergleichen. Vasconcelos hat

in jungen Jahren eine Reihe philosophischer und politischer

Schriften veröffentlicht, aber erst seine S-|^ellung als

Rektor der Universität und als Unterrichtsminister verliehen

ihm in In- und Ausland das Prestige eines berufenen Wort-

führers der jungen Generation des revolutionären Mexiko.

Dazu trug die Veröffentlich-;ung zweier Bücher "La Raza

cosmica" (Die Weltrasse) (1925) und "Indologia" (Indologie)

(1927) bei, die beide zuerst in Spanien erschienen . Das

erstere "Die Weltrasse" ist als Utopie der ibero-amerikani-

schen Rasse gedacht, Es geht von der Voraussetzung aus, dass

die Vermischung gleichartiger Rassen fruchtbar, die fremd-

artiger Elemente keinen sicheren Erfolg verspricht. Die

Rückständigkeit der spanisch-amerikanischen Bevölkerung

erkläre sich daraus, dass die Vermischung sc ungleichartiger

Elemente wie die Spanier und Idianer lange Zeit zur Reife

brauche. Dennoch sind in Spanisch-iimerika die Voraus-

setzungen dafür vorhanden, daß hier eine fünfte Rasse, eben

die Weltrasso, entstehe, in der sich die vier Zivilisationen
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( Spr. : 1:) vereinigen, die airi meisten zur Schaffung Lateinaraerikas

beitrugen, nämlich diejenigen von Spanien, Mexiko, Griechen-

land und Indien. Der Mythus dieser neuen Rasse wird in der

"Indologie'» fortgesetzt und es scheint, daß bei dieser

Wertung Indiens die Überlieferung Schopenhauers bei Vas-

concelos fortwirkte. Lateinamerika soll nicht bloss eine

geographische Bezeichnug, sondern die Wiege eines neuen,

homogenen, ethnischen Typus sein, wobei die geistige Ein-

heit der spanischen Art in Riropa und Amerika behauptet wird,

Vasconcelos wird also zum Verfechter der "Hispanidad"

.

Diese Spekulation stützt sich auf eine Geschichtsphilosophie,

welche drei Stufen der Entwicklung der Menschheit kon-

statiert; die erste ist die materielle oder kriegerische,

die zweite die intellektuelle oder politische, die dritte

und letzte, deren Kommen sich ankündigt, ist die geistige

oder ästhetische. Auf der ersten bildet physische Kraft

das einzige Bindemittel der Nationen; auf der zweiten über-

v/iegt das Element der Vernunft, die die Irrtümer der Gewalt

richtigstellt, Leben und Sitten organisiert, indem sie alles

den Gesetzen, den Tyranneien und der politischen Konvenienz

imterwirft; auf der dritten ist nicht die Vernunft allein,

sondern das Gefühl und die Phantasie ausschlaggebend. Dieses

neue Stadium wird durch die ibero-amerikanische Zukunftsrasse

ihren Ausdruck finden, und da zu einer neuen Zivilisation

auch eine neue Philosophie vonnöten ist, wird auch eine auf

das Gefühl begründete Philosophie entstehehn, deren erste

Schwalbe eben die Philosophie von Vasconcelos ist.

Vasconcelos ist aberkein Nationalist im europäischen Sinne

und was hinter diesem Volksmythus - das Wort "raza" ist im

Spanischen nicht eindeutig, es kann Rasse, Volk, Art be-

zeichnen - steht, ist eine unausgesprochene Ablehnung des

4^
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(Spr.: 1) Sozialismus und naiientlich des Marxismus und das Bestreben

ihn ein Volksbewußtscin - eine "conciencia de la raza" ent-

gegenzusetzen. Diese Tendenz kommt nicht klar zum Vorschein,

da der Verfasser einen christianisierenden, humanitären

Sozialismus empfiehlt und als dessen erste Aufgabe eine sitt-

liche Säuberung der Umwelt fordert. Diese Schriften er-

schienen nämlich in einer Zeit, die zu den "goldenen Jahren"

des Marxismus in Mexiko (1917-25) gehören. Sie sind bewußt

antiPiarxistisch.

Seine im strengeren Sinne philosophischen Schriften eröffnete

Vasconcelos 1916 mit der Studie "Pythagoras, eine Theorie

des Rhythmus", die zuerst in Cuba und vier Jahre später in

Mexiko erschien. Er logt hier bezeichnenderweise das Hauptge-

wicht des pythagoräischen Denkens nicht auf die Mathematik,

sondern auf den rhythmischen Gleichklang, den die Zahlen-

ordnung symbolisiert. In seinem letzten grösseren philosophi-

schen Werk, der "Todologla" (et^m "Allkunde") schildert Vas-

concelos seinen V/erdegang, indem er mit dem "Pythagoras" be-

ginnt und ihn mit der "Todologia" abschließt, um zu sagen:

i 4
Spr.: 2: Dies ist eine Weltschau, die mit der magnetischen Welle an-

hebend schliesslich in der Dreieinigkeit, wie sie der hl.

Paulus definiert, gipfelt. Dies erschließt uns den Sinn des

vorliegenden Buches. '

Spr.: 1: Das Buch ist also eine Synthese des Denkens seines Verfassers.

Seinen Griindbegriff fand er in dem physikalischen Konzept der

"Energie", die auf niedrigster Stufe im Magnetismus in Er-

scheinung tritt, um dann immer höhere Formen anzunehmen. Er

will in einer "Philosophie der Koordination" Wissenschaft,

Philosophie und Offenbarung summieren, Vernunft, Gefühl und

Willen in einen System vereinigen, das er "Aesthetik" nennt.
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( Spr . : 1
:

)

Die Zusannonfüguns (conposicion) , die dergestalt vollbracht

v/ird, ergibt eher etwas wie einen musikalischen Akkord,

also eine ästhetische, imd weniger eine logische XJberoin-

stinmung. Denken ist nach Vasconcelos ein Streben nach Ein-

heit, der Enthüllung der Beziehungen aller Wesen (seres)

zueinander. Diese Beziehun^n sind zwar an die Regeln der

Vernunft gebunden, aber sie entsprechen auch einer Neben-

einanderreihung ouf Grund der Harmonie, dieses Bestruben

nach Vereinigung wurzelt in der Liebe. Der passiven Er-

kenntnis durch Logik steht die aktive Erkenntnis gegenüber,

die sich in Rhythmus, Melodie und Harmonie entfaltet and

alle Tatsachen der Wirklichkeit in ihrer Leibhaftigkeit,

in ihrer farbigen Vielfalt liefert, ohne sie logisch zu

reduzieren. Dieser ästhetischen Erkenntnisform entgeht

kein Wesen, und wir vereinigen in unserer Anschauimg die

heterogensten Elemente, auch diejenigen, die der rationalen

Vernunft unzugänglich bleiben. Es gibt verschiedene Formen

der ästhetischen Erkenntnis und dies sind zugleich auch

Stufen des Gefallens. Die höchste Stufe erreicht die

ästhetische Erkenntnis in der kultischen Liturgie, denn in

ihr beginnen die V/esen am Göttlichen teilzunehmen. Die

Ethik ist die Lehre von der Bestimmung des Menschen, die,

wenn sie die höchste Stufe erreicht, die Gestalt oi^er Norm

annimmt. Die Religion ist aber die Philosophie der Ethik,

deswegen bezieht die Ethik ihre Normen, d.h. Gebote, vom

Typus des Glaubens, den sie erzählt.

Vasconcelos geht von den Begriffen der Existenz und der

Wesen (seres) aus. Alles was existiert, ist strukturierte

Energie, die mit den Quantcnwellen anhebt, zum Atom, zum

ersten Strukturgobiide des Kosmos, aufsteigt und sich in

dem Molekularsystem der Zerstreuung wi-dersetzt.

V
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(Spr.: 1:) Die dritte Etappe in dieser Entwicklung stellt die Zellen-

struktur der Organisnen und die vierte der Mensch als "be-

vmßtes Wesen dar, der durch sein Bewußtsein befähigt wird,
'

das Heterogene zu unterschieden und zu koordinieren. In

diesen Strukturbildungen bestinnt die V/issenschaft die

Beziehungen der Teile zueinander und die Theologie die Be-

der Teile
Ziehungen/zur Gottheit. Diese Weltsicht entspricht am besten

den Evangelien, denn jede andere wäre nach Vasconcelos falsch,

oder unvollkonnen. Von jeder Stufe der Existenz erfolgt der

Übergang zur nächst höheren durch einen qualitativen Sprung.

Die Umwandlung der Energie, die jedesmalige "Revulöion"

oder Aufstieg der Energie zu höheren Stufe der Integration

bildet eine neue Variante des Vasconcelos ' sehen Denkens.

Dieses spiegelt in ausgereifter Form ein Vortrag wider, den

er einige Monate vor seinem Tode auf dem XII. Internationalen

Kongress für Philosophie in Venedig 1958 hielt. Er betitelte

ihn: "Der Mensch und die Verschiedenheit der Natur - Bemerkur-

Spr . : 2

:

gen zu den Aeonen". Eier führte er folgendes aus:

Abgesehen von jener Stufe des Daseins, auf der sich der

?'ensch befindet, gibt es auch andere, die die Tradition als

Aeonen und die indischen Denker als Kalpa bezeichnen. Diese

Seinsstufen kennen einander nicht, obwohl sie sich gegen-

seitig beeinflußen. Lange hindurch waren z.B. die Mikro-

organismen den Menschen unbekannt, obwohl sie ihren Folgen

unterworfen waren. Sternsysteme waren bekannt, aber man

wußte nicht, dass jeder Stern eine Feuersbrunst sei. So ver-

gehen vor unseren Augen Teile des Weltalls, Welten, die von

uns unabhängig sind, die zwar zu der unsrigen in Beziehungen

stehen, obwohl v;ir uns dessen nicht bewußt sin... Die

Existenz ist demnach pluralistisch. Obwohl die Zweige eines

Baumes einander nicht kennen, entfaltet er sich.

v<#
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(Spr»: 2:) Die Ziolorte dieser Etappen unl Naturweltcn hängen nitein-

ander zusamnen und das sie verbindende Gesetz ist das Ge-

setz der Harnonie. E"iergie ist der elenentare Griindstoff

aller Substanzen, Eine falsche Auffassung der Materie ver-

leitete uns zur Annahme, dass Geist und Materie niteinander

unvereinbar seien. Heute weiß man aber, daß alles Energie

sei. In den mathematischen Ausdruck der Energie entdeckten

wir vielfach ein gemeinsames Element der Existenz, sie ent-

hüllten -uns zum Teil den Schleier der Maja. Es gibt nur

ein Wesen, das nicht Energie ist: Gott, der sie verteilt

und kombiniert. Es ist eine logische Notwendigkeit, ihn

zu begreifen, aber ebenso logisch unausweichlich, sich ihn

als ein Übersein, getrennt von der Schöpfung, vorzustellen,

denn er waltet in ihr unabhängig und frei. Das Gewebe des

Schleiers der Maja hat uns die moderne Physik gezeigt, und

zwar in der präzisieren mathematischen Form; und nicht ein-

fach deskriptiv, sondern in experimenteller V/eise«.« Wenn

die moderne Physik das Atom in seine Elemente zerlegt,

liefert sie einen Beitrag zur Theorie der Aeonen und Kaipas..

Man karji vielleicht den Kosmos als aus Welten und Anti-

Welten bestehend begreifen, die einander folgen oder sich

kombinieren, .. .Das Existierende ist also nicht nur das-

jenige, was wir wahrnehmen, es kann auch ganze Zonen der

Schöpfung geben, die uns unbekannt b] iben, die manchmal ein-

ander folgen, neben uns fortdauern oder sich nur manchmal

offenbaren wie die Mikroben im Mikroskop, die Sterne im

Teleskop und die Engel in den höchsten Bewußtseinsformen

der menschlichen Gattung. Es handelt sich dabei - bei den

Engeln - um geistige Stufen des Seins von Wesen, die uns

analog sind, Intellekt und Persönlichkeit besitzen»
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(Spr.: 2:) Ihron Ausstrahlungen verdanken die Theorien der Emanation

der Neuplatoniker ihren Ursprung. Es nag Kontinente von

Wesen geben, die wir nicht deuten können... sie müssen

aber nicht uns entgegengesetzt sein... denn im Weltall

herrscht trotz allem das Gesetz der Harmonie. ... .Gott ist

jene Einheit, die die V/elt in Übereinstimmung bringt, die

koordinierende Potenz der Kreaturen und Sphären einer

pluralistischen Schöpfung: Das Übersein.

Die Philosophie ist der Gebrauch der Vernunft zur Ent-

zifferung der Welt. Dies kann auf verschiedenen Y/egen er-

folgen. . . .Der Logis kombiniert und konstruiert die Ideen,

aber dies ist nicht alles, das höchste E kennen setzt die

Würdigung einer Vielfalt von Formen voraus wie von Tönen

einer Melodie Es gibt nämlich unverrückbare Eigen-

schaften, die sich, nicht nach logischen Gesetzen verbinden

lassen, sondern sich zu neuen Körpern zu neuem Leben zu-

sammenschließen. • .Denken und Philosophieren heißt ent-

decken. Die Originalität des Geistes besteht darin, daß

er sich zumindest zum Teil mit allem Geschaffenem identi-

fizieren kann. Dies ist das Vorrecht der Persönlichkeit.

Als Menschen sind wir ein Teil der Schöpfung, die sich denkt

und Teile des Universums denkt. .. .Aber denkend schaffen wir

nichts, wir entdecken nur, was sich dem gewöhnlichen Blick

entzieht. Wird der verdeckende Schleier weggeschoben, so

daß man die Vielfalt des Seins anschaut, die sich im Kosmos

offenbart, dann versuchen wir eine Ordnung in die unend-

liche Reihe hereinzutragen.

Die höchste Ordnung offenbart sich in der Dreieinigkeit,

als der Grundlage der Schöpfung. Schöpfer ist Gottvater,

Gottsohn der Erlöser, d.h. derjenige, der alle Irrungen
berichtigt;
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(Spr.: 2:) der hl. Geist verleiht aber Substanz und Bewegun^^ allen,

was nicht nach den Gesetzen des Physischen, sondern nach

den Regeln des Geistes lebt. Der Geist ist aber keine Ab-

straktion, er verleiht den Konkreten Struktur und Dynamik,

er ist dauerhafter als das Körperliche und erscheint in

den Verschiedensten Fornen und Gestalten genauso wie die

Körper und Elemente in der Chemie und Biolop^ie, Ep ist die

höchste Form der Energie, die allem Geschaffenen Halt ver-

leiht. Der Geist sondert aus sich Seelen genauso wie die

Natur Pflanzen und Tiere, doch diese haben weniger Dauer.

Die Wesen gruppieren sich in räumlichen Behältern und in

zeitlichen Etappen, die die Schrift als Aeonen, die indische

Philosophie als Kaipas bezeichnet. .. .Es gibt auch eine

Hierarchie von Zyklen. ..So ist der "Zeitgeist" z.B. ein

Aeon, aber abgeleiteter sekundärer Art ivie der Genius einer

Rasse oder einer Nation.

Spr. : 1: Als Vasconcelos in seiner letzten Lebensperiode Staatswissen-

schaften am "Colegio de Mexico" lehrte, unterstützte er eine

Ständeordnung nach mittelalterlichem Mustor und v/ollte die

ganze Macht in die Hände eines plebiszitär gewählten Präsi-

denten nach dem Modell des römischen Konsulats legen. Er

verfaßte auch ein Selbstporträt in einem Buch, das er

"Ulises criollo" (Der kreolische Ulysses) betitelte. Er er-

innerte übrigens körperlich an den homerischen Helden. Mit

Vasconcelos ging ein besonderer Stil philosophischer Speku-

lation auf dem amerikanischen Kontinent zu Ende, der Stil

schwuniT^oller Polemik, hochfliegender Wo-rtgebilde mit Be-

griffen, die von einer kosmischen Metaphysik durchsetzt,

v/eder analytischer noch empirischer Beweisführung zugänglich

sind.
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(Spr.: 1:) Der ncxikanische Schriftsteller Antonio Castro Leal neint,

daß das Systen von Vasconcelos Ausdruck seiner Persönlich-

keit, seiner emotionellen Intuition ssi, die Vasconcelos

höher schätzte als den Intellekt

•

Vasconcelos hat eine Vi^eltanschauun^ ausgearbeitet, die er

ästhetischen Monismus nennt. Er nennt sie "Monismus", weil

hier Materie, Leben und Geist nur Verw<andlunt:^on derselben

Energie sind, er betont den ästhetischen Gesichtspunkt,

indem er die Welt gewissermassen als eine Musikschöpfung

ansieht, die man innerlich durch Rhythmus, Melodie und

Harmoni^erknüpfen oder nach den Gesetzen einer »organischen

Bindung verstehen kann, und nicht durch Vereinfachung zu

begrifflichen Modellen reduzieren darf wie es die rationali-

stischen Philosophen taten. Allerdings durchbricht er am

Ende seines Lebens den Monismus dadurch, daß er der allum-

fassenden Energie die Idee Gott als Überwesen entgegen-

stellt, also doch christlicher Dualist wird.

Der zweite Denker der Revolutionszeit, Antonio Caso, der

die Phantasie weniger v.^alten läßt, stellt nicht das

Aesthetische, sondern das Ethische in den Mittelpunkt seiner

Gedankenwelt, und ist von Anfang an ethischer Dualist, der

in seiner christlichen Weltschau -" oosmovision cristiana"-

dem Leben die Liebe entgegensetzt. Caso, 1885 i^ Mexiko

Stadt geboren, lehrte an der Universität von Mexiko Soziologie

und Philosophie. Er hat zwar, von Anfang an, durch Justo

Sierra und dann ebenfalls durch Bergson angeregt, den

Positivismus abgelehnt, aber, da er weniger politisch

engagiert war als Vasconcelos, diese Ablehnung nicht auf

die Person des Diktators Porfirio Diaz ausgedehnt. Lang-

sam gelangte auch er zur Würdigung der geistigen Rolle
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(Spr.: 1:) der nexikanischen Revolution, die den (geistigen Kolonialisnus

abstreifen und an dessen Stelle ein' geistiges Profil der

"nexicanidad" , der Mexikanität, setzen wollte, Caso, der wie

Vasconcelos ein Rechtsanwaltspatent besaß, aber völlig in

Lehrberuf aufging, wurde 1921 von der Regierung Obregfin als

ausserordentlicher Gesandter nach nehreren latoinanerikani-

sehen Ländern entsandt, un ihnen das Verständnis für die Be-

deutung der nexikanischen Revolution zu vernitteln.

Sein Hauptwerk erschien in der ersten kürzeren Fassung be-

reits I9I6 und nannte sich "Ensayo sobre la esencia d^el

cristianisno" (Essay über das Wesen des Christentums). In

dieser Schrift führte Caso aus, daß der Mensch nur durch

die Paulinische Liebe, die "Caritas", einen "nystischen Sieg"

über das Leben, das in Wesentlichen egoistisch ist, erringen

könne. Dieses Werk wurde inner mehr ausgeweitet und zun

letzten Male drei Jahre vor Caso 's Tode (19^3) herausgegeben.

Es hieß aber jetzt "Die Existenz der Oekononie, als Selbst-

losigkeit und als Liebe" (La existencia cono econonia, cono

desinterfes y cono caridad). Hier behauptet Caso, daß drei

Tendenzen den Menschen nacheinander beherrschen. Als "Okono-

nie" bezeichnet Caso das Leben in biologischen Sinne,

wenn es Kanpf und Machtwillen bedeutet. Diese Tendenz er-

greift auch den Intellekt, denn die Wissenschaft stellt sich

in den Dienst der "Oekononie" des Lebens. Auch das Spiel

entgeht ihr nicht, denn es ist eine Erinnerung an den Kanpf

und eine Vorbereitung auf ihn. Nur die Intuition dos Wesent-

lichen entzieht sich, in Gegensatz zur Wissenschaft, diesen

biologischen'Gesetz, ferner die ästhetische Anschauung, die

Religion und die Moral. In allden geht Caso klar auf Henri

Bergson*s "Schöpferische Evolution" zurück, in der es heißt,
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v#

(Spr« : 1:) dass jeder Organisnus sich '^nur un den eigenon Vorteil"

kümmert, "das be "folgt, was die geringste Anstrengung er-

fordert". Nur die Kunst, behauptet Caso, bricht dieses

Gesetz, doch die höchste Stufe des Menschlichen ist erst

die dritte, die der "Caritas" oder Liebe, die die Formel der

Lebensökonomie in ihr Gegenteil verkehrt und die Moral

auf den Grundsätzen der Opferwilligkeit und der Liebe auf-

baut. Man sieht also hier, daß Caso den Kampf uns Dasein

und den Machtwillen, das kontemplative Anschauen des Kunst-

objekts und die christliche Sittlichkeit zu kulturgeschicht-

lichen Perioden stempelt. Er hat auch eine ähnli^che Begriffs-

bildung in seinen Vorträgen in Südamerika im Jahre 1921 auf

die mexikanische Geschichte angewendet und die Porfiriani-

sche Diktatur als die Epoche der "Oekonomie", d.h. des

egoistischen Kampfes, die des Francisco Madero als die der

Selbstlosigkeit (desinteres) und schließlich die soziale

Revolution in Mexiko als Epoche der Liebe (caritad) be-

zeichnet. In einem späteren Werk "La filosofia de la

cultura y el materialismo historico" (Die Philosophie der

Kultur und der historische Materialismus) (1936) hat er im

Anschluss an Heinrich Rickert behauptet, dass "die Kultur

logisch der Natur entgegengesetzt sei.".

Er hat seit 1953 der deutschen Philosophie mehr Beachtiing

geschenkt, Husserls Phänomenologie in einem Buche besprochen

•und auch die Philosophie Max Schelers und Nicolai Hartmanns,

ja sogar die Martin Heideggers behandelt.

Obwohl Antonio Caso's Denken wohl das dos mexikanischen

Mittelstandes verkörperte, war er dennoch bereit, zu erklären,

'"^^ dass der Katholizismus die Vergangenheit, der Marxismus

vielleicht die Zukunft, Mexiko aber die Gegenwart sei*



- 29 -

(Spr.: 1:) Er lehnte Katholizismus und Marxisnus als Mystizismen ab,

obwohl er in der christlichen Weltanschauung: die höchste

Verkörperung der Sittlichkeit erblickte. In Marxismus sah

er ein europäisches, in Mexiko landfremdes intellektuelles

Erzeugnis. Die hisp.anoamerikanischen Rassenutopien des

Vasconcelos tat er mit der Bemerkung ab, die Rasse sei v/ie

die Menschheit ein Ideal, die Nation aber die Wii^ichkeit.

1.

Spr.: 2:

4

Obwohl er die mexikanische Revolution als eine Notwendig-

keit zu begreifen lernte, hielt er den inneren Zusai-imen-

hang mit der mexikanischen Vergangenheit aufrecht ^ die er

als liberal, und demokratisch ansah. Er betrachtete als

die Sendung der mexikanischen Revolution die Vernichtung

"der Kazikenherrschaft" und die Aufrechthaltung der sitt-

lichen und psychologischen Stellung der mexikanischen

Rasse und als Inbegriff ihres Sieges ^in einem entscheiden-

den Zeitalter, in welchem gegen zwei Mystizismen, den

katholischen und den marxistischen, vernichtende Schläge

geführt wurden. Caso meinte, dass seine Philosophie

mit Rücksicht auf ihren Ursprung, ihre Entwicklung und ihr

Ziel im wesentlichen als humaner Akt verstanden werden

müsse. Wenn Philosophieren Erklären ist.... dann ist es

zwecklos, das menschliche Leben durch die Welt zu erklären,

denn nicht für den Wissenschaftler, wohl aber für den

Philosophen ist die Welt ein psychologisches Erlebnis, das

nur durch den Menschen erklärt werden kann. Die funda-

mentale Wahrheit einer jeden Philosophie ist daher eine

anthropologische. Sie ist eine Intuition, die im wesent-

lichen mit den ästhetischen Intuitionen identisch ist und

sich von ihnen nur durch den ihren universellen, nicht

individuellen Gen;enstand unterscheidet.
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Spr . : 1

:

Spr,: 2:

Spr»: 1:

ti

Der Historiker vier nexikanischün Philosophie Samuel Rainos

äusserte sich über Casos Philosophie folgonderinassen:

Ihre Wichtigkeit besteht darin, dass Caso's Philcsopl' ie in

Mexiko Epoche genacht hat. Nun ist das Kritoriun der

historischen Bedeutsamkeit einer Philosophie in Mexiko nicht

so sehr ihre strikte Originalität der Ideen als ihre Kraft

und Fähigkeit, den Lauf des intellektuellen Lebens des Landes

zu beeinflussen und ihm neue Vifege zu weisen,

Samuel Ramos war ein umfassender Geist, der besonders die

mexikanische Kulturphilosophie pflegte, mit der »Philosophie

von William James, besonders aber mit der von Ortega y

Grj^sset vertraut war, der seit der Mitte der Zwanziger Jahre

der mexikanischen Philosophie jene Anregungen gab, die für

die Generation des "Atenec de Juventud" von Bergson ausge-

gangen waren. Ramos war in der deutschen Philosophie be-

lesen und schrieb einen von Verständnis zeugenden Aufsatz

über das Denken Martin Heideggers, was schon aus rein

sprachlichen Gründen eine Leistung war. Ramos war 1897 in

Zitacuaro geboren, gehörte also einer viel jüngeren Gene-

ration an als Caso oder Vasconcelos. Er v/a.r Schüler von

Antonio Caso an der Universität von Mexico, \Arurde 1920 von

Vasconcelos ins Erziehungsministerium berufen und bekleidete

verschiedene Stellungen im Lehrfach an der Universität oder

in der Unterrichtsverv/altung. Ramos war Schulphilosoph, -

nicht wie Vasconcelos und Caso Jurist, darin bestand für

Mexiko ein gewisser Fortschritt, Er gehörtet einer Generation

an, die bereits während der Revolution aufwuchs und nicht

mehr um ilire Ideale kämpfte. Er steht ihren Ergebnissen

deshalb skeptischer gegenüber, insbesondere weil sie in den

Dreissiger Jahren in ein radikaleres Fahrwasser geriet,
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(Spr,: 1:) so daß die La[;^e des Mittelstandes sich verschlechterte, was

Kritik in Ausland verursachte und in Inneren Enttäuschung

bereitete, Ranos gab 193^ ein Buch "Das Profil des Menschen

und die Kultur in Mexiko" (El Perfil del Hombre y la

Cultura en Mexico) heraus, das eine charakterologische

Studie des Mexikaners und seiner Kultur darstellen und aus-

drücklich Kritik ihrer Unzulänglichkeiten sein sollte.

Ramos macht sich die Theorie der Persönlichkeit von Alfred

Avdler, dem Schüler Sigmund Freuds zueigen, der ' damals

in Amerika bekannt \vurde. Ramos behauptet nun, der Mexi-

kaner leide an einem Minderwertigkeitskomplex, und diese

Theorie soll nicht nur das individuelle Verhalten des Mexi-

kaners, aber auch die Wechselfälle der politischen Ge-

schichte Mexikos erklären, Ramos erblickt den Ursprung

dieses Minderwertigkeitskomplexes in der Geschichte Mexikos,

seiner EpCberung und Kolonisierung, Allerdings haben sich

die nachteiligen Folgen der Kolonialwirtschaft erst dann ge-

zeigt, als Mexiko die Unabhängigkeit gewann und auf sich

selbst an(^ewiesen blieb. - Einen f:uten Einblick in Ramos*

Spr.: 2:

Meinungen gewährt das Kapitel "Die Kreolische Kultur" (La

cultura criolla) des erwähnten Buches. Es heißt da:

Ein gewichtiger Zug der mexikanischen Psychologie besteht

darin, daß man sich künstliche Vorbilder für jede Phase des

Nationallebens schafft. Sicherlich hatte unser Europäismus

viel Künstliches an sich, aber es ist nicht minder verfehlt,

sich einen reinen Mexikanismus als Ideal vorzustellen. Der

Mexikaner sieht niemals die Wirklichkeit in ihrem wahren

Licht, jene Schranken, die ihm seine Geschichte, die Merk-

male seiner Rasse, die biologischen Bedingiingen setzen, als

ob er sich seine Zukunft erfinden und sich einfach aus-

suchen könne, was ihm passend oder wertvoll dünkt«
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(Spr.: 2:) Er will nicht einsehen, dass der Spielraun» der einen Volk

oder einen Menschen offensteht, enp; rrezogen ist. Das Histo-

Tische Erbe, die geisti^^-^e und ethnische Struktur, die

Besonderheiten der Ungebung diktieren eine Entwicklun.^slinie

,

an der der Wille des Einzelnenschen nicht rütteln kann. Der

Mexikaner ist aber ein Mensch, der stets bestrebt war,

seinen natürlichen Geschick zu trotzen.

Der Europäisnus war in Mexiko eine Treibhauspflanze....

nicht etwa weil uns die europäische Kultur fremd war, son-

dern wegen der falschen Einstellung zu ihr... Eine Kultur

kann man nicht wie einen Hut wechseln. ¥/ir haben (Europäisches

Blut, unsere Sprache ist europäisch, unser Brauchtun, unsere

Sittlichkeit, ja unsere Fehler und Vorzüge wurden uns von

der spanischen Rasse übertragen. .. .Der Fehler bestand aber

darin, dass man dies alles nicht in Einklang mit den neuen

Verhältnissen entwickelt hat, Wenn wir den künstlichen

Europäisnus abtun, der ohnehin nur einer kleinen Gruppe von

Menschen zukonnt genauso wie ihr Einfluss auf die Architektur

nur an beschränkten Teilen unserer Städte sichtbar ist, ge-

langen wir in den Kern des mexikanischen Lebens, nämlich in

unseren Mittelstand, der in seinen ganzen Habitus den europäi-

schen Modell folgt. Obwohl er nur eine Minderheit ausnacht

und die Mehrheit aus Indianern besteht, bildet er doch

wegen der Prinitivität der Indianer die Achse unserer nationa-

len Existenz. Seine Moralbegriffe, seine Ansichten über

Liebe, Religion und Familie haben ihre Wiege in Europa

und sind uns so eingefleisht und angewöhnt, daß wir sie als

kreolische Kultur bezeichnen können. Dies gilt namentlich

von den Provinzorten, deren Menschen im Gesantverhalten,

deren Fraue^ ^^ Aussehen den europäischen Typus bewahren.
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(Spr.: 2:) Auch die Architektur dieser Städte ist in der Landschaft ver-

wurzelt. Welch geistigen Sauerteig könnten sie gegenüber

den nivellierenden Einfluss der materialistischen Haupt-

stadt bilden, wenn sie nicht einen Konservativisnus , .;ine

Trägheit, eine Passivität, die ihre Tugenden neutralisierun,

an den Tag legen würden, •••

•

Spr . : 1

:

Wir sehen, daß auch Samuel Ramos die Modetorheiten eines

"nachäfferischen" Europäismus geißelt, aber im Gegensatz

zu den einstigen Vorkämpfern der mexikanischen Unabhängig-

keit als altspanische Kulturerbe genauso wie Vasconcelos

und Caso bejaht. Allerdings gelangten diese geistig^^-

europäischen Impulse seit 1810 bis etwa zur Philosophie von

Ortega y Gasset (etwa um 1925) nicht aus Spanien, sondern

hauptsächlich aus Prankreich nach Lateinamerika.

In einem anderen Aufsatz des erwähnten Buches, den Ramos

fiDer Kulturverrat in Mexiko" nennt, liefert er den folgen-

den Beitrag zur mexikanischen Geistesgeschichte:

Spr . : 2

:

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts v/ar der Positivismus die

herrschende mexikanische Philosophie, und obwohl der Mann

vom Volke ihn anders deutete als die "Gebildeten", so

handelte es sich doch um die gleiche utilitaristische,

materialistische Lebensanschauung. Gegen sie ^begehrte nun

das "Ateneo de la Juventud" auf, dessen Mitglieder die

feinste Blüte der mexikanischen Elite waren. Sie wollten
l»

/das Geistesleben erneuern und führten eine spiritualistische

Philosophie ein. ' Sie beseelte der gleiche Geist wie den

"Ariel" von Rod&. Die Autorität Spencers und Comtes wurde

durch diejenige von Bergson, James Bontroux ersetzt.. ••

Zu Beginn unseres Jahrhunderts war Mexiko geistig noch ein

Kolonialland. Das höchste Ideal des mexikanischen Bürgers
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(Spr.:2 :) war es, nach Europa zu gehen, sich an den dortigen >Schulen

und Hochschulen bilden zu lassen, häufig, um nicht mehr

zurückzukehren» .. .Sogar wenn die Umstände sie zur Rück-

kehr zwangen, blieb ihr Geist in Europa. Aber im zweiten

Jahrzehnt unseres Jahrhunderts hat sich die Einst^llimg

des Mexikaners geändert. Er entdeckte in der Heimat Werte,

die er früher nicht merkte, seine Schätzung Europas, das

damals die schrecklichen Kriegs Jahre des ersten Weltkrieges,

erlebte, verringerte sich. Dieses Schauspiel brachte die

Enttäuschung an der so sehr bewunderten Kultur. Dann trat

der Pessimismus der Nachkriegs jähre ein, der di^e, Autorität

Europas noch mehr erschütterte. Die Mexikaner fanden in

Spenglers "Untergang des Abendlandes" die ersten philosophi-

schen Argumente gegen die europäische Kultur. Das Buch

schien in der mexikanischen Gefühlswelt das zu bestärken,
geistigen

was die im, überseeischen Bild bereits instinktiv

ablehnten.
*.

',

Die mexikanischen Versuche, sich nach fremden Mustern um_

zum.odeln, waren gescheitert, weil Mexiko einen Eigen-

charakter hatte. Nun fing man an, sich einen Nationalis-

mus anzueignen, der wiederum eine europäische Idee ist.

Wenn das Ressentiment gegen Europa begreiflich war, so war

dieser Nationalismus hohl und konnte nur zur kulturellen

Isolierung Mexikos beitragen. Es ist aber eine gefährliche

Hoffahrt, einen eigenen Stil zu suchen, denn Originalität

ist Geschick und vom Willen des Menschen nicht abhängig.

Andererseits haben die Europamanen ebenfalls Unrecht, weil

sie Mexiko von Europa aus betrachten, statt die europäi-

sche Kultur mit mexikanischen Augen zu sehen. Sie hören

auf, Mexikaner zu sein.
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(Spr, : 2:) Der iberische-spanische oder portugiesische- Stenpel hat den

Charakter und die Lebcnsunstände Lateinanerikas geprä^;;t.

Die Eliten suchten bisher in Frankreich ihre intellektuelle

Kultur. Jetzt scheint inmer mehr von Nordanerika aus die

materielle Existenz mit ihrem immer komplizierterem

technischeniRüstzeu[^ in den Vordergrund zu treten. Was

Mexiko anbelangt, so kann man sagen, dass sich hier das

nordamerikanische Lebensideal sehr rasch den europäischen

Normen zugesellt. Praktische Arbeit, Geld, Schnelligkeit,

Maschinerie ziehen den neuen Menschen mit Leidenschaft an.

Aber so gelangt ein Menschentypus zur Verwirklichung, den
'

man als den instrumentalen bezeichnen kann. Technische Er-

wägungen beherrschen in Nordamerika das ganze Schulsystem,

in allen seinen Verzweigungen. - Die Schule sollte aber

nicht dem Technizismus und dem Mechanizismus dienen, weil

sie d-ann zwar die Menschen in gute Automaten verwandelt
^

die wohl hohe Lebenstüchtigkoit besitzen, aber weder Willen

noch Intelligenz noch Gefühl - also keine Seele-haben.

Spr . : 1

:

Samuel Ramos starb im Alter von 62 Jahren im gleichen Jahre

wie Vasconcelos (1959). Dadurch büßte damals die mexikani-

sche Philosophie ihre zwei hervorragendsten Pereönlichkeiten
,>rurde,

ein. In den Fünfziger Jahren\'die "Sociedad Mexicana de

Filosofta" (Mexikanische Philosophische Gesellschaft) be-

gründet, die im Jahre 1957 ihre Zeitschrift "Revista

Mexicana de Filosofia" zu voröffentlichen begann. Es gab

aber bereits vorher eine philosophischdZeitschrif t im L.ande

"Filosofia y Letras" (Philosophie und Literatur). Der erste

Präsident der Mexikanischen Philosophischen Gesellschaft

war Jos& Vasconcelos. Inzwischen haben sich die philo-

sophischen Disziplin^^n auch in Mexiko, wie überall,
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Spr . : 1

:

spezialisiert; aber die mexikanische Philosphie hat den

kontinental-europäischen Typus eher bewahrt, weil dort der

Einfluss der analytischen Philosophie der englisch sprechen-

den Länder wenig Einfluß gewonnen hat. Unter den philo-

sophischen Fachexperton ist vielleicht die Geschichte der

Philosophie an stärksten vertreten.

In einen Aufsatz "Die Kulturkrise der Gegenwart" schrieb -.

(1965) der Philosoph Francisco Larroyc folgendes:

,j

Spr.: 2 : Der Universalisierungsprozcss der Kultur hat eine Wurzel:

Die nittelneerländische Kultur, die durch die Fusion der
s '

riechischen Kunst und Wissenschaft mit der politischen und
S

Rechtsorganisation des rönischen Reiches und der jüdischen

Religion entstanden ist. Dadurch wurde der Grund zu einer

Kultur der Zukunft gelegt. Von der mediterranen Kultur muß

über Amerika uns^eine Entwicklung seit dem Beginn der Neuzeit

zu einer atlantischen Kultur übergehen...., die in den

letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in Erscheinung zu

treten beginnt. Aber schon trifft sich der Orient mit dem

Okzident, und ilire Berührung zieht eine neue, endgültige

Kulturetappe nach sich, die ökumenische Kultur.... Dieser

Kosmopolitismus kann die ursprüngliche Schaffenskraft der

Völker nicht lähmen. Im Gegenteil. .. .der Kosmopolitismus ist

nur der Ausdruck des klassischen Begriffs der Einheit des

Menschengeschlechts.... Dieser Ged.anke ist ein Produkt der

Geschichte. Man gelangte dazu nach vielen Wechselfällen.

Ein gleiches gilt von der Idee Amerikas. Sie ist nicht ge-

geben, man ist ihr nicht begegnet. Der Amerikanismus ist

ebenfalls ein historisches Produkt, das sich im Laufe von

Jahrhunderten ausgebildet hat, sich immer mehr entwickelt und

immer mehr integriert wird.
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HARRY PROSS

"Am Meridian der Skepsis"

Alfred Polgar — 17. Oktober 1875 - 24. April 1955

Sprecher;

Polgar

Zitate

Autor

15.9.75



HARRY PROSS

Z. /Vlfred Polgar "lässt die Dinge vorbei, versetzt ihnen

eins von hinten, und dadurch zerfallen sie wie ausein-

andergenommene Spielzeuge, Das ist seine Philosophie,

und seine Technik des Schreibens bedient sich zu diesem

Zweck zum Beispiel der Simultaneität, indem sie still

nebeneinandersetzt, was im Leben vereint ist, aber sich

gar nicht verträgt, sobald die atmosphärische Soße der

Grewohnheit davongenommen wird, oder er macht es so, daß

er etwas, was er tadeln will, arglos in der Mitte der

arglosen Eindrücke promenieren läßt, aber ihm das Sprach-

gewand des Lobes heimlich verkehrt anzieht,"

A. Als Robert Musil vor fünfzig Jahren diese Sätze über
hatte

Alfred Polgar drucken liess, Kxr Polgar eben seinen

fünfzigsten Oeburtstag gefeiert. Er war von V/ien nach

Berlin übersiedelt, und seine Preiinde bemühten sich, ihm

am neuen Wirkungsort Resonanz zu verschaffen. Polgar

war kein Unbekannter in Deutschland, als er 1925 nach

Berlin zog, sondern ein Meister des Wiener Feuilletons,

Siegfried Jacobsohn, der Herausgeber der «itaitWöraK*

Theaterzeitschrift, "Schautrühne", aus der später die

berühmte "Weltbühne" wurde, kannte Polgar seit 19o5,In

der Absicht, Autore fpr die neu zu gründende "Schaubühne"

aufzutun, war Jacobsohn durch die Metropolen gereist, Die

erste Begenung mit \lfred Polgar schilderte Jacobsohn in

seiner SelbstdarStellung, "Der Fall Jacobsohn" Berlin 1913,

anhand einer Notiz, deren Ursprünglichkeit besticht:

Z. Polgar, "Das ist ein wunderbarer Kerl, als Mensch wie als

Schriftsteller, Ein zersplissener, hypersentitiver Kunst-
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empfInder, von einer Morbidezza des Wesens, die mich

bestrickt, imd einer dichtergleichen Kraft, die verschwe-

"henden Nuancen einzufangen. Wenn ein Stilist dieses Ran-

ges ein Jahr in Berlin sitzt, ist er eine deutsche Be-

rtihmtheit. Hier kennen ihn zehn Literaten. Freilich arbeitet

er nicht, wenigstens nicht in unserem Sinne, sondern

spielt am liebsten Schach* Aber das ist eben Wien. Gott

besseres oder ich, sobald ich wieder in Berlin bin. Denn

sowenig wie ii±KXK Willi Handl werd ich diesen Polgar je-

mals aus dem Auge verlieren.**

A. Es dauerte zwanzig Jahre bis Polgar nach Berlin umzog. Aus-

ser Siegfried Jacobsohn war Theodor Wolff am Umzug beteiligt.

Er verschaffte Polgar eine Stelle am "Berliner Tageblatt",

von der er leben konnte. Willy Haas druckte TTusils "Inter-

view mit Polgar", und Kurt Tucholsky feierte den Sojährigen

in Ber "Weltbühne", deren Mitarbeiter Polgar äahon war,

ehe die Zeitschrift diesen Namen trug. Ernst Rowohlt schliess-

lich sorgte für Ruhm und Nachruhm, indem er seit 1926 immer

neue Sammelbände der in den Tag geschriebenen Kritiken,Be-

Die
trachtungen, Glossen und Essay Alfred Polgar s verlegte.

erste Auswahl davon hatten Rütten & Loening in Frankfurt/ II

im Jahre 19o9 gebracht: "Bewegung ist alles".

Polgars Übersiedlung nach Berlin im Jahre 1925 machte doch

keinen Berliner und auch keines "Reichsdeutschen" aus ihm. Um

zu verstehen, was er war, muss man versuchen, das Wien der

Jahrhundertwende zu begreifen, indem er heranwuchs. Der

Prager Historiker, Hans Kohn, charakterisierte das Wien der

Jahrhundertwende als eine Lebensform jenseits politischer Be-

grifflichkeit:
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Z. "Um die Jahrhundertwende beagnn V/ien im europäischen

Denken und in der europäischen Literatur eine führende

Stellung einzunehmen, vergleichbar der, die es Jahrzente

lang in der eutopäicchen I-Iusik ausfüllte, Wien war damals

nicht nur die Hauptstadt, sondern die Seele Österreichs.

Österreich war kein ethnischer und a ch kein territorialer,

sondern ein kultureller und geschichtlicher Begriff. Es gab eine

österreichische Lebensform und Eigenart, die wie auch z.B.

die Schweizer nicht durch Volkstum oder Rassengemeinschaft,

sondern durch geschichtliche Entwicklung iind durch Lebens-

weisheit bestimmt wurde... Von der Zeit der Babenberger bis

zu der zweiten Österre chischen Republik, in einem Zeitraum

von einem Jahrtausend, hat Österreich sehr variable Grenzen

gehabt und wechselnde Gebiete umfasst. Immer aber war Wien

der Ilittelpunkt und das Herzstück Österreichs. Wien bedeutete

m ehr für Österreich als Österreich für Wien.V/as man mach-

mal österreichische Lebensform nannte, hat sich in Wien

verkörpert. Hofmannsthal sprach von dieser Lebensform als

dem «Leicht-Sein«, einer Form der Schlichheit und Verbindlich-

keit, die das Tiegste als Fläche und Oberfläche lebt, die

nicht auffallend sein will und auf allen Seiten offen bleibt.^

Mi allem Österreichertum war Wien eine kosmpolitische Stadt,

und dieser Charakter wirkte sich auf das Habsburger Reich aus

bis zu jener verhängnisvollen Zeit, da der Wiener Kleinbürger

unter Karl Lueger und der deutsch-nationale Mittelstand, vor

allem der Mittelstand der Bildung, aus der europäischen Residenz-

stadt eine engstirnige Heimat-\md Na ionalstadt machten. Aber

bis zuletzt, als es aus einer Hauptstadt zu einer preussischen

Provinzstadt wurde, behielt Wien seine Bedeutung als Issimilations-

zentrum, als ein melting pot, darin New York ähnlich, das ein Teil,
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und ein vielfach führender Teil, der Vereinigten Staaten

und doch wiederum nicht ganz oder nicht nur Vereinigte

Staaten ist.**

A^ Soweit der Historiker Hans Kohn, der aus Prag stammend und

in New York lehrend, das alte Wien aus dem Gesichtspunkt

der Ideengeschichte gesehen hat.

Alfred Polgar wurde 1875 in das Wien hineingeboren, das

am Übergang seiner musikalischen in eine literarische Be-

aeutung lahorieiPte . Gustav Mahler, gehören 18 60, Richard

Strauss, gehören 1864, und Arnold Schönberg, geboren 1874,

führten die Wiener ITusik in das 2 0. Jahrhundert. Alfred Polgar,

ein Jahr jünger als Schönberg, sollte nach dem Willen seines

Vaters Musiker werden, denn der Vater war ein Klavierlehrer:

P. "Armer Vater ! Wenn wir Kinder, er im Nebenzimmer, übten,

hörte er die falschen Pingersätze und rief die Korrekturen

herein. Ich führte unterm Klavier mit reinem Bruder erbitterte

FuiSkämpfe um das Pedal. Oh, wie ich ihn haßte ! Ich hätte ihm

nicht nachgeben, sondern ihn schlagen sollen. \ber so fing

es an... und so blieb sie, die Beziehung zum Bruder und zum

Bruder Mensch. Meine Arme sind la m von nicht versetzten

Schlägen. Ungegebene Prügel klagen geisterhaft im Blute. Die

Ilutter pflegte, war Zank zwischen den Kindern, jedem heim-

lich zu sagen: Der Gescheitere gibt nach. Mein Bruder, der

der GeGCheitere war, verzichtete darauf, es zu sein, und be-

h elt recht."

A. So Polgar in den zwanziger Jahren, sich zurückerinnernd an

die Jugend in der V/iener Vorstadt:

-p. "Zufall führte durch die alten Strassen, seit den Tgaen der

Kindheit nicht mehr begangen. Sie sind arm und häßlich wie vo
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Jahrzehnten und erfüllt von der gleichen quälenden Ge-

schäftigkeit • Kleinheit,Unmusik, Stumpfsinn der Daseinsmüh»

sp egelt sich in i r. Vielleicht beobachtet eben ein braves

Gottkind das Geracker — wie wir den Insekten zushen im

Gräserwald —-, \md sein Präzept r sagt ihm: Gehe hin zum

I-fenschen und lerne ! All dieser Straßen und Schauplätze

frühestens Erlebens hatte ich längst nicht mehr gedacht.

Uun steigen mit den alten Kulissen aus Versenkungen des Hirns

Szenen und Figuren wieder auf, Klang und Geruches timmen, Ge-

sichter. Tote V/elt, blaß hineingeschattet in die lebendige

StBaße, wird offenbar."

Aus diesen Sätzen Polgars spricht, was Siegfried Jacobsohn

als "Morbidezza des Wesens" bestrickt hat. Heute nennen wir

es Tiefenpsychologie und Moasa. lesen die Handschrift eines

anderen Wieners aus solchen Sätzen, Sigmund Freud. Polgar

wuchs in der selben Stadt auf, in der Freud seine Entdeckungen

machte und weitgehende Schlüsse auf die Kultur daraus zog.

Polgar hatte mit dem selben Ma erial zu tun:

"Auge des Kindes: da blickt eine Welt hinein . Auge des er-

wachsenen Menschen: eine Welt blickt da heraus . Darum ist es

so trübe wie ein Glas, an dem Millionen Spuren von Getrunkenem

haften.

Das Kind schreit ohne Aufhören seinen Protest gegen das Leben,

das ihm die Eltern * geschenkt' haben. Doch wenn es zu trinken

bekommt, tut es einen ganz zarten Seufzer der Erleichterung,

seine Züge entspannen sich, und mit jedem Schlückohen Mich

saugt es ein Schlückchen Brieden in sein Antlitz. So wird der

Mensch von Beginn an durch Hahrung bestochen, seine wahre Meinung

zu unterdrücken und R\ihe zu geben und herzig zu sein. Ach wie
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herzig ist das Kind ! Alles Böse en mljiiature ist herzig.

Auch die Hölle im Taschenformat und der Teufel, wenn er

daTxmengroß rexsssäastsi erschiene, mit einem Kauseschv/änzchen,

wäre herzig,"

A, Die Leute suchen Zuflucht beim laeinen, wenn sie das Große

bedrückt. Das Kleine tictx nennen sie lieblich, weil sie ihm ge-

wachsen sind. An das Kleine können sie den Überdruck weiter-

geben, unter dem sie stehen, an ihm den Dampf ablassen, der sie

zu ersticken droht.

Die Wiener Publizidtik der Jahrhundertwende Burchschaute das

Grosse der geschichtlichen Tradition auf das Kleine hin.

Seit 1892 Hermann Bahr, aus Paris und Berlin zurückgekehrt,

im CaffeGriensteidl das «junge Wien" um sich scharte, assimi-

lierte eine neue Generation von Literaturbeflissenen die noaä-

und westeuropäischen Strömungen und entliess sie verwandelt:

Arthur Schnitzler, Hugo v. Ho&nannsthal, Richard Beer-Hofmann,

Kaxl Kraus.HJr* Peter Altenberg und der jung verstorbene Otto
Franz Blei,

WeiniKer sind hier ebenso zu nennen, wie süacdESÄgKESSiRobert
»Egon Frieden

msil, Georg Trakl, Franz Werfel, Alfred Polgar und der "deutsche

Dichter',* Josef Weinheber,

Sx 1895 schreibt der junge itsimsaiaisäa^a. Hofmannsthal seinem Freund,

agax Karg von Bebenburg, der nach Politischem fragt:

Z. "Über diese Dinge... hört man recht viel reden, oberflächliches

Zeug, auch besseres, aber so entfernt und unlebendig, wie wenn man

durch ein Femrohr von ganz weit einer Gamsherde grasen zusieht ;

es kommt einem gar nicht wie wirklich vor. Was es 'wirklich« ist,

weiss wohl auch niemand, weder die drin stecken noch gar die «oberej

Schichten'. Das Volk kenne ich nicht. Es gibt, glaub» ich, kein

Volk, sondern bei uns wen gstens, -.ur Leut« ,auch unter den armen

sehr verschiedene ,mit gan verschiedenen inneren Welten. Dann darfsl
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Du hei uns die iingeheure Mannigfaltigkeit der Nationalitäten

und damit der Entwicklungsgrade nicht vergessen. Ein bettelarmer

jüdischer Student, ein verdorben-coquetter V/iener Strizzi, ein

melanc olischer böhm scher Dragoner , efei heruntergekommener

deutsch-mährischer Handwerker und, ••und.» .das wird dann zu

fünfzigtausenden summiert und heisst 'Proletarier' .Mit einzelnen

kann ich was anfangen, einzeln vielleicht helfen, einzelne be-

greifen, und ich glaub', auch nur darauf kommt's an.Wenigstens

bei uns, wie einmal dieses merkwürdig schwer zu verstehende Öster-

reich ist. Im Westen können die anderen Wörter mehr Sinn haben,

da sind, denlr' ich, die I'Iassen wirklich mehr ausgeglichen. Ich

bin aber froh, dass es bei uns nicht so ist.*^

A. Franz Blei, in Wien geborener Sohn eines zugewanderten Schusters

aus Schlesien, entwickiilte später aus den Erfahrungen eines

Sechzehnjährigen eine Theorie des "Süssen Mädels", auch dies

eine Auflösung grosser Zwänge durch kleine G-elegenheiten:

Z. "I^an zeigte sein süsses Ilädel nicht, und man eigte sich nicht

mit ihm. Es war nur da und Quell allen Entzückens,hauste wie behaupte

wie ein Singvogetl im kleinen Käfig seines Häusels da draussen,wo

die Häuser in die Knie sinken vor den feinen Leuten in den raschen

Fiakern, die zujn Roten Stadel fahren oder in die Hinterbrühl oder

zum Stelzer. So eine Art Fausts Gretchen^das das Leben nicht

schwerer nahm als es war, und es sich nie nahm, außer in Schnitäbers

'Liebelei'. Bieber einen anderen Freund aus der Stadt,wenn sie

an der Sorte nach dem ersten, der sich dringender Hei at wegen

empfehlen mußte, (Jeschmack gefunden hatte. So konnte man so ein

süsses Mädel, aber schon etwas weniger süß im zweiten Aufguß, im

Volksgarten treffen oder im St^adtpark und nicht abgneigt. Jede

andere ^^'enntn s dieses Typus ver itteln n\zr eben diese Wiener Po-

eten von damals, die ihn zu ihrer ^reude erfunden haben,wegen der
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er otlschen Unergieblgkeit der Strichmädchen, die den

Sichtgegenstand der gleichzeitigen nüchternen Berliner

Miedern** abgeben, und v/egen der Unzugänglichkeit der

anderen Mdchen.**
Nach
±BSL dem CafSGriensteidl, das abgebrochen wird, findet

sich die poetische gesellschaft im Caf6 Central wieder.

In den Wolinung freilich auch, und ±bs. in den Foyers der

üThester, "Wir spielen immer; v/er \'/es weiß, ist klug,"

lautet die Parole, Sie wird Schnitzler zugeschrieben;
könnte

aber sie ktett vom Hellenismus bis in die heutige Sozio-

logie viele Urheber f^r sich reklamieren. Im Cafe ßentral

finden wir ausser Richard Engländer, der sich Peter Altenberg

nannte, auch den jtingen Polgar, Er hat kaum zwan2%jährig,

über Knut Hamsuns "Hunger" geschrieben und Theaterauf-

führungen in kleinen Zeitungen veröffentlicht. Wie Blei

eine Theorie des "süssen ü^dels", entwirft er im Nachhinein
beginnt

eine "Theorie des Gaf& Central"; fiiein der Passung von 1926

"An den Ranfi geschrieben": :«:•! :«-•«- mit dem Satz:

"Das CafI Central ist nämlich lein Caflhaus wie andere

CafeÄäuser, sondern eine Weltanschaung,und zwar eine, deren

innerster Inhalt es ist, die Welt nicht anzuschauen, V7as sieht

man schon ? D och davon später , So viel steht erfahrungsgemäß

fest,dass keiner im Central ist, in dem nicht ein Stück Central

wäre, das heißt, in dessen Ich-Spektrum nicht die Central-

farbe vorkäme, eine Mischung aus Aschgrau und Ultra-Stagel-

grün. Ob der Ort sich dem Ilenschen, der Mensch dem Ort ange-

glichen hat, das ist strittig. Ich vermute Wechselwirkung, 'Nicht

du bist in dem Ort, der Ort, der ist in dir', sagt der Cherubini-

sche Wandersmann,,.
sb

Hier entv/ickelt Ohnmacht aie ihr eigentümlichen Kräfte, Früchte
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der Unfruchtbarkeit reifen, und jeder Nichtbesitz ver-

zinst sich. Ganz erfassen wird das ja mar ein richtiger

Centralist,der, ist sein Kaffeehaus gesperrt, die Empfindung

hat, ins rauhe Leben hinausgestoßen zu sein, preisgegeben

den wilden Zufällen, Anomalien \md Grausamkeiten der Frem-

de.

Das CaffeCentral liegt unter wienerischen Breitengrad am Meri-

dian der Einsamkeit. • .Es ist ein Ort für Leute, die um ihre

Bestimmung, zu verlassen und verlassen zu werden, wissen, aber

nicht die Nervenmittel haben, dieser Bestimmung nachzuleben. •

•

Das Caffe Central stellt also eine Art Organisation der Des-

organisierten dar...

Der Centralist lebt parasitär auf der Anekdote, die von ihm

umläuft. Sie ist das Hauptstück , das Wesentliche. Alles übrige,

die Tatsachei seiner Existenz, sind Kleingedrucktes, Hinzugefügtes,

Hinzuerfundenes, das auch wegbleiben kann."

A. Kräfte der Ohnmacht, gemeinsame Einsamkeit, Organisation der

Desorganisierten, die an diesem Ort stattfindet, der mystisch

erfasst wird: nicht du bist in dem Ort, der Ort ist in dir —
diese Erklärungsversuche Polgar s gipfeln in der -^ekdote, "auf

der" der Centralist lebt. Wenn es einen Sinn hat, heisst das,

dass die Existenzen, die im CafS Central zusammenkommen, auf das

Wort gebaut sind.

Es ist das" Glück im Wortverstecke des unerlösten Denkens",wie

Z.

A.

Karl Kraus diese Existenz formu iert hat, und:

Wenn ich so weiter fortspiel',

vor solchem kühnen Zaudern

wird es die Nachwelt schaudern»

Denn alles war im Wortspiel.

Anekdote und Wortspiel sind wiederiim Verkleinerimgsformen für de
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der Unfruchtbarkeit reifen, und jeder Nichtbesitz ver-

zinst sich. Ganz erfassen wird das ja nur ein richtiger

Centralist,der, ist sein Kaffeehaus gesperrt, die Empfindung

hat, ins rauhe Leben hinausgestoßen zu sein, preisgegeben

den wilden Zufällen, Anomalien und Grausamkeiten der Frem-

de*

Das CafICentral liegt unter wienerischen Breitengrad am Meri-

dian der Einsamkeit. ..Es ist ein Ort für Leute, die um ihre

Bestimmung, zu verlassen und verlassen zu werden, wissen, aber

nicht die Nervenmittel haben, dieser Bestimmung nachzuleben...

Das Caf& Central stellt also eine Art Organisation der Des-

organisierten dar...

Der Centralist lebt parasitär auf der Anekdote, die von ihm

umläuft. Sie ist das Hauptstück , das Wesentliche. Alles übrige,

die Tatsachen seiner Existenz, sind Kleingedrucktes, Hinzugefügtes,

Hinzuerfundenes, das auch wegbleiben kann."

Kräfte der Ohnmacht, gemeinsame Einsamkeit, Organisation der

Desorganisierten, die an diesem Ort stattfindet, der mystisch

erfasst wird: nicht du bist in dem Ort, der Ort ist in dir

diese Erklärungsversuche Polgar s gipfeln in der /inekdote, "auf

der" der Centralist lebt. Wenn es einen Sinn hat, heisst das,

dass die Existenzen, die im CafI Central zusammenkommen, auf das

Wort gebaut sind.

Es ist das" Glück im Wortverstecke des unerlösten Denkens", wie

Karl Kraus diese Existenz formu iert hat, und:

\ferm ich so weiter fortspiel',

vor solchem kühnen Zaudern

wird es die Nachwelt schaudern.

Denn alles war im Wortspiel.

Anekdote und Wortspiel sind wiederum Verkleinerungsformen für das
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was im Austausch der icBLS±Ksx Schriftsteller geschieht:

die Uiirv/ertung des Begriffs- und Symbolsystems, das den

Zusammenhalt äk Österreichs durch ein Jahrtausend be-

gründet: :»«»^-«:-a.4:i >y:angVi:y hat, Alfred Polgar relativiert

diesen historischen Vorgang wiederum auf das Detail der

im Caffe Central versammelten Intellektuellen:

P, "Dieses rätselvolle CafShaus beschwichtigt in den fried-

losen Menschen, die es besuchen, etwas, das ich das kBm kos-

mische Unbehagen nennen möchte* An dieser Stätte der lockeren

Beziehungen lockert sich auch die Beziehung zu Gott und den

Sternen, die Kreatur entschlüpft ihrem Zwangsverhältnis zum

All in ein pflichtenloses, sinnliches ''elegenheitsverhältnis

zum Nichts, die Drohungen der i^igkeit dringen nicht durch

die Wände des CafS Central, und zwischen diesen genießest du

der holden Wurschtigkeit des Augenblicks*

Über das Liebesleben im Caffe Central, über den Ausgleich der

sozialen Unterschiede in ihm, über die literarischen und politi-

schen Strömungen, von denen seine ausgefransten Küsten bespült

werden, über die in der Centralhöhle Verschptteten,die dort

sehnsüchtig ihrer Ausgrabung harren, hoffend, dass sie nie

stattfinden werde, über das Tlaskenspiel von Witz und Dummheit,

das in je en Räumen jede Nacht zur Pastnacht wandelt, über dies

und a deres v/äre noch viel zu sagen. Aber wer fich für das

Caf6 Central interessiert, der weiß das alles ohnehin, und wer

sich nicht für das Caf6 Central interessiert, an dessen Inter-

esse haben wir keines,"
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A. gv/el Selbstverständlichkeiten hat Polgar in seiner

2Dheorie des CafS Central "unerwähnt gelassen. Die erste,

dass es andere Kaffeehäuser gabff, in denen andere Desor-

ganisierte sich traf/en und sich dadurch organisierten:

Nationalitäten, Studenten, Mambocricsx Künstler, Bourgeois,

Offiziere und so fort. In den wiener Caffes organisierten

sich die militanten Antisemiten wie die frühen Zionfaten,

die Theoder Herzls "Judenstaat" diskutierten* Das Kaffee-

haus v/ar nicht nur ein [^•>m€:4<,mM-}9i.i^m:i§-'A.'4i:-nVt'-* für das"kosraische

Unbehagen" sensibler Typen, es war der organiserte Zwischen-

raum schlechthin, in dem sich hegegaen konnte, was in der

ständischen Ordnung unterschiedliche feste Plätze hatte

•

Die zv/eite Selbstverständlichkeit des Kaffeehauses waren

die Zeitungen* Es war der Ort, wo man Zeitung las, ver-

schiedene Zeitungen verschiedener Richtungen und Nationalitäten

grosse und kleine Blätter, deren G-ewicht erst bewusst wurde,

als sie ausblieben, weil die Zensur des ersten V/eltkriegs

sie verbannte. Der in New York lebende v/iener Aesthetiker,

Ilax Rieser, hat in einem 1938 geschriebenen, inzwischen ver-

drängten Buch, "Österreichs Sterbeweg", geschildert, wie sich

Wien im Ersten Weltkrieg veränderte:

2i "Scharen fremder Gestalten, die Flüchtlinge des Ostens, tauchten

überall auf Plätzen und in Kaffeehäusern auf, Die fremden Zeitimgen

waren zumeist verboten und selbst die erlaubten oft beschlagnahmt.

Diese künstliche Abschliessung, die sich zu der wirklichen ge-

sellte, machte das Leben noch unerträglicher, G-raf Stürgkh nahm

sich nun heraus, mir vorzuschreiben,was ich zu lesen und zu lassen

hatte. Betrat man die dunklen Räume des CafS Central, so lagen in

diesem einstigen Paradies der Zeitungswelt verstreut zerlesene
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Ilummem der »Neuen Zürcher Zeiinmg» auf, sie kamen un-

regelmäßig. Eher langten noch holländische und skandi-

navische Blätter ein; als unrerständlich wurden sie herein

gelassen. Mit grosser Anstrengung versuchte ich, die

Runen der »Svenska Dagbladet» ,' Politiken\» 4rasterdamschen

Hajidelsblad' zu enträtseln, um zum Schluß zur tlherzeugung

zu kommen, daß ich schwedisch oder holländisch ordentlich

leirnen müßte,\follte ich meinen wachen Wissensdrang befriedigen.

Die unter Zensur stehenden österreichischen Zeitungen waren

völlig reizlos und entmutigend wegen der Einseitigkeit: sie

bo en fpr Rätselraten ausgezeichneten Stoff. Der Kaffeehaus-

besuch gestaltete sich quälend, denn er bpte einen Großteil

seines Z weckes ein.*»

A. Die im Kaffeehaus verfügbaren Zeiinrngen verbanden nicht

nur ihre Leser mit all den Äusserungen, die nötig sind,

um die Abstraktion "Oesellschaft" zu konstituieren. Sie

waren für die Schriftsteller Nachweise hres Vorhanden-

seins. Existenzen, die aufs V/ort bauen, finden Belege ihrer

Dauer nur im Gedruckten. Das Kaffeehaus bot zudem die Chance,

sich :-«;^.«l9l:^; darin gegenseitig zu bestätigen, denn die
gaben den

Zei'cungen xsxkh materiellen Anlass,

Alfred Polgar hat mit Theaterkritiken begonnen. Sie erschienen

iiHxJCflitiJigxyRttTnrg zumeist montags. Die Zeitung, a±x Ausfluss

des kalendaj^isehen Rituals und Clironik des kleinen Hannes,

bestimmte die Porm seiner Arbeiten: die Geschichte wurde zur

Kurzgeschichte, was heissen soll, die auf den verfügbaren

Raum und auf den Tag verkürzte Geschichte. Solche Verkürzung

unterliegt zwei Bedingungen: sie muss in Beziehung atehen zu den Vor-

stellungen, die d rch die symbolische Porm überl efert werden
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welche "Geschichte" genannt wird« Eiese Vorstelluagen
allgemeinen

sind die Voraussetzungen, xfir das Besondere , das Ein-

malige, das präsentiert wird vnä vergeht, wenigstens

gedanklich einordnen au können. Polgar/Ä entwickelte früh

die ICunst, diese einmaligen augenblicklichen Präsentationen ,

wie sie im Alltag zu beobachten sind oder in einer Theater-

auffuhrung sich manifestieren, in ihrem Konflikt mit den

historischen Vorstellungen zu beschreiben. Er machte deutlich,

dass das, was gewöhnlich etwas abschätzig das "Menschlich-Allzu-

menschliche" genannt v/ird, einem Zosmos von vor-und fort-

geschriebenen Zeichen gegenüber sich nur schwer behaupten

kann. Vfas Polgar in seiner "Theorie des Caf6 Central" das

»kosmische Unbehagen" genannt hat, vmrde später bei Freud zum

"Unbehagen in der Kultur" und bei Karl Jaspers 2um"Ungenügen

an der nicht existadalell gewordenen Kommunikation".

Ehe die Tiefenpsychologie die Problematik populär machte,

war sie das Generalthema der Theaterkritik. Polgars XoSiq^ 13

ISH Kritiken der Ibsen-Inszenierungen durch ]3rahra verdeutlichen

dieses sosialkritischen Aspekt. Sie vmrden 2PX den v/iener Gast-

spielen des Lessingtheaters in den Jahren 19o6,19o7 imd 19o9
dann von

geschrieben und sqaattKX auf V eranlassung Jacobsohns sst Erich

Reiss als Broschüre verlegt. V/ie der Einfluss Ibsens auf die

Generation Polgars vielleicht nur noch mit dem ITietzsches ver-

glichen werden kann, besteht kein Zv/eifel, dass im Theater und

in der Multiplikation der Theaterkritik durch Zeitung un* Seit-

sclirift politische Urteile sich vorbildeten. Die Schaubühne wurde

als Diminutiv des Weltgeschehens betrachtet und ihre Figuren,

ihre Ausstattung, ilir Publikum gediehen zum Gleichnis.

^»:«M^:•';•:^;:*l:

"nichts lächerlicher als ein seinem Träger zu großes Pathos,

das
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das Falten v/irft und auf dem Boden nachschleift» **

A* Der scheinhar auf das Theater bezogene Sat25 ent-

hält ein Urteil üher das Verhältnis xarx zu den sozialen
Polgar aus

Grossen, v/ie umgekehrt in den Begelitumständen einer Theater-

Auffiihrung iHTxgHtgax die Zeitgeschichte stsdocäHSSüsxtx deutet:

P« "Es war bei dem ersten Star-Versuch des 'epischen Theaters*

(Brecht), und in dem Skandal, den er entfesselte, wetterleuchtete schon der

herannahende Aufbruch der Nation.

Hier dort, oben, unten im elektrisch geladenen Raum zuckten

V/idersprüche auf, riefen Widersprüche gegen d e Widersprüche

wach, die ihrerseits V.'idersprüche zur dritten Po enz Kxweckten.

Und bald griff die epische Theaterform von der Bühne a,uf das

Parkett über,wo sich das etablierte, was das Programmbuch als

das Wesen der ±±iiKia: idealen Form des musikalischen Theaters'

erkennt; nämlich: 'eine Aneinanderreihung von Zuständen! "Zustände

von Zuständen ! In nächster Umgebun; meines Platzes geschah allein

schon folgendes: Die Nachbarin links v/urde von Herzkrämpfen be-

fallen und v/ollte hinaus :nur der Hinweis auf das (reschichtliche

des Augen li ks hielt sie zurück. Der greise Sachse rechts umklamme

|

te das Knie der eigenen G-attin und war erregt.Ein Ilann hinten re-

dete zu sich selbst: Ich warte nur bis der Brecht kommt' und

leckte sich — in Bereitschaft sein ist alles — die Lippen

feucht. Kriegerische Rufe, an manchen Stellen etwas Nahkampf,

Zischen,Händeklatschen, das grimmig klang wie symbolische Maul-

schellen für die Zischer, begeisterte Erbitterung im Durchein-

ander. Zum Schluss: lev6e en masse der Unzufriedenen, und deren

Niederschmetterung durch den Hagel des Applauses.

Es gab eindrucksvolle Episoden.Ein würdiger Herr mit gesottenem

Antlitz hatte seinen Schlüsselbund gezogen und kämpfte durch-

dringend ßegen das ep sehe Theater. Vier Schlüssel hingen an
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lauger Kette,vermutlich der Haiis-^der Wohnim(^??-,der

Tiift^,der J^idireJ-lDtischachlüiisel. Ben ftlnften hle't der

Ilißvergnügte ajx die Unterlippe cepresst imd ließ Uhf^v die

BohxnxP-2 im Metall Luftströme ron hc5ch3 er Schwing^igs-

jsahl sti^eichen» Der Ton, den das Inatrunent er25eugte,hatte

etwas Erbaxmimgsloses^in den l^gen Schneidendes: es rnuß der Kas-

se-ochlilasel gewesen sein, auf deis der VJilde blies^ 5Jeine Prau

verliess ihn nicht in der stunde der IDntscheidun^^« E ine sehr

grosse Frau , hojotoho rundum, aufgesteckter Haarknoten,

glatt fallendes ble^ues Kleid gelben R1zf:chen zuunterst. Die

Da.nie hatte f:wei dicke Finger in den Itod gesteckt, die Augen zu-

gekniffen, die Backen aufgeblasent Sie überpfiff den ICasse-

Schlüsselt 'Kin /mblick, grässllch iind gemein !" sagt Christian

Morgenstem.t"
relativiert

A, Das "Geschichtliche" rgatttirct auf datü moTnentane Verhallten,

und aus= dieser Ilomentaufnahma das Geschichtliche durchschau-

bar machen, das ist, was I!usil in seinem Interviev/ mit Polgar

dessen (Technik genannt hat.

Ficht nur im IThoater, im Zusammenleben überhaupt kostatiert

Alfred rolgojr, was er in der ICidtik aji Ibsenn "Frp.u ^om 'leere"

desson großen C-rundschaden nannte:

P# "Das scheint mir der £p:oße Crrundschaden dieses Werkes? daß sum

Zwecke der dxam?.tischen Aktion die Svrabole immer wieder KörT>er

bekommen,' dass snim 2v7ecke der dichterischen Absicht die CTrper

immer wieder entmatorialisiert werden, srur Idee vergasen»"
für den en

Im"nandbuch den Kritikers" das ämx Emigrant ?olgar 1938 üsoct

die
Emil Oprecht in Zürich herausbrachte, wird etxx /erkehrung widerum

erwähnt:

*• Schauspieler stecken so tief im T:etior,dass sie so ar das,was sie

ßind| scheinen wollen* 3ie tragen selbst noch die Haut, aus der sie
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A^

A^

P*

A.

nicht fotoen können, ala lostttn.*

Um SU "oegreifeni icää dass da nicht n-ur über Schauspieler

gesprochen v;ird> erinnere man 3ich itecnctgTTgtg^t des GafS

Cuntral mid Gchnitiilers Maxime:

••v/ir spielen limner^ wer e^ weiß , ist klug*-'

"Der ti^öffencle Aphoriomuj setzt den getroffenen Aphoristiker

voraus'*

sagt l^ol^-.v hiersru -und ergänat in KlXM Kiamiaem:

<\/ort alö Gti^a der tjedaiiklichen Paosion)/'

Die Feuilletons, die jtite Peter Altenboi^gi Alfred Polßar,

Egon Frieden und andere für die V/iener Zeitungen getichriehen

hahen, *] ^•/» « .
«<»#' I .»'»*»€ v/aren der Gecühichtsüchreihmig

voraus, indem cie dac ucheinhar Beiläufige symptomatisch nali-

men* Sie boten .Ansätze isur l')ia£pioae im :'v/eifel an der log-

licW^eit von Iherapie*

Manches davon, wie das von Ij'riedell und k±t Polgar gemeinsam

inaugurierte la.barettstück, "Goethe'', das 19o8 uraufgeführt wurde,

zielte direkt a\if vorherrschende Geschichtübilder, anderes

machte das Unvereinbare im Nebeneinander der Erscheinungen

deutlich.Das Getroffensein und die Betroffenheit sind Voraus-

setzungen aller artikulierten Hervorbringung, nicht nur des

Ajyoristischent Aus blosser Betroffenheit wird noch kein Aphoris-

mus« Der Rei2 muss den Aphoristiker treffen, damit ein treffender

Aphorismus daraus wird,

Polgars Aphorismus über das "JS±±gaB;€xiÄax!?ä8K±Kii .^ort als 3tig-

ma der gedanklichen Passion»» sagt über den 'iphoristiker nicht.^

aus. V7ir erfahren nicht, warum sein Getroffensein Aphorismen

entbindet und nicht Lyrik oder Kusik, empörte Rede oder Griraas-

senschneiden oder sonst eine \usdrucksform#

Warum das Getroffensein sich so oder anders artikuliert, ist
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XragK eine Frage nach der Subjektivität im sozialen iro-

zess. Sie zu beantv/orten, heisst, in Betracht zu ziehen,
Subjekt

unter welchen Bedingungen sich das jeweilige erneuert, sich

vor allem: ^^ ^^ ^..

behauptet, welche Ilittel des Ausdrucks ihm zur Verfugung

stehen» Wenn Polgar sagt,

S. ^Dev treffende Aphorismus setzt den getroffenen A^phoristiker

voraus*'

A» so meint er ein Subjekt, das durch nicht näher erläuterte

Umstände dazu gelangt ist, sich aphoristisch auszudrücken

und sein^ Getroffensein in dieser literarischen Form kund
«

zutun. Ilan könnte sagen, der Aphorismus ist die küi^zeste

Pormel von Ee troffeheit in logische Zucht genommen. Die

Ursachen der Betroffenheit sucht Polgar in der Tiefen-

psychologie:

P. "Schriftsteller sind schlechte Menschen. Schicksal, das

ihnen widerfährt, verdauen sie im Nu und geben es, broschiert

oder gebunden, wieder von sich. Tränen, um sie gemnt, sind

V/asser auf ihre literarische K ühle. Vo des Lebens Früchten

pflücken sie mit Vorliebe die druckreifen. Du meinst, süsse

Prau, was sich da regt bei ilinen, sei Liebe, Sehnsucht nach

Dir ? Ach, es ist, mit psychonnalytischem Respekt zu sagen,

die Sehnsucht des Federkiels nach dem Tintenfass !"

A. Der Wiener Aesthetiker Max Rieser formuliert den selben Sach-

verhalt in seiner "/jialyse des poetischen Denkens", l§§|i^^ggi^

versucht, ^'den Dichter in seiner psychischen Orgojiisation als Re-

gressionserscheinung zu bev/eisen und die Ver\;andtschaft dieses

Denktypus mit dem des Kindes und des primitiven Menschen darzutun"|

Z. "Psychisch ilim gleichgültige Themen behandelt der Dichter nicht.

V/as er künstlerisch gestaltet und projiziert, macht ihm inner-
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A,

lieh .u schaffen, üb, nein poetisches Interesse 2nx wecken.

nassen die Dinge, die er darstellt, auch in ihm vorhanden sein.

Die T^schische Identität «;.ischen Darstellendem md Dargestell-

tem oxT.Sglicht erst die Intuition.Dieso Lherein.tinmtung kann

auch durch rdtleid oder "aß eingeleitet werden, aher auch demn

kow^t m.an nicht um. die -rage herum: Warum das Kitleid ? Waru.n

der naß ? Doch nur. weil es sich um Dinge handelt. zu denen

eine A^Aage im dichterischen Ich vorhanden ist >md die es

nun darstellen und über^;lnden, bejahen oder verneinen muß.

Ein ^rcoßer Dichter behauptete, daß in ilm die !25glichkeit zu

jedem Verbrechen vorhanden sei. Diese I13glichkeit wird in jeden

Menschen bestehen, nur daß er sich nicht gleicherweise bevmßt

wird, weil er vom Auedrucksbedürfnis weniger gepeinigt ist."

SoJlt l'^ niecer. Dein Landsmann Alfred Polgar. ^.anzig Jahre

älter als Rieser, hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass

/.usdrucksbcdtirfnis und seine subjektive Reiz-
dieses tr-.ifmM'.'V:-*]

^arkeit soIn /antrieb Wc^ren. 'WM'H:tM',t gu den drei Bänden,

Tr«<4.4v«-r.<r Tr. imd Nein," die Rov/ohlt 1926 edierte ,

"Schriften des Kritikers. Ja \ma i.exii. ^^-^

joritarfraaxto schrieb er eine "Warnung aks Yorv/ort:

"ich wiederhole: die hier vorliegenden TCritiken verhelfen zu keine:

orderen gründlichen IConntnis als zu einer solchen von ihrem Ver-

fasser. 3ie sind Linien und Seichen, herrorgerafcn aus den mehr

Binder belichteten Geist des Schreibors durch das l-heater als

aaf.;icklor. Und nicht wer über dieses.sondem nur wer über

jenen einiges erfahren will. N/ird sie mit Tlut.en lesen.Es ist

kein System in diesen .Iritiken, 3ie sind entstanden mmh dem Zufall

der 3pielplane.es fehlen in in dar Reihe der betrachteten Dramen

uxad Dra atijer uahlreiche der Betrachtung werte, und der Figaren-

3ug der rimen, den das Buch vor^iberschreiten lUsst.ist ein sehr

lückenhafter. Bestimmend für die Ausv;ahl - aus dem mterial für
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zehn Bände sind deren drei geworden -- v/ar nicht die Er-

wä.gimg, ob das Sück wert sei, Icritisiert, sondern nur, oh die

Kritik wert sei, gelesen zu w erden.

Daß in diesen Kritiken viel Arbeit steckt. Form-Mühe , Mühe

um ä^xa den präzisen rlusdruck, das deutlichste Bild, die in-

haltsatteste, knappste Formulierung, will ich nicht ver-

schweigen, denn am Ende könn e der freundliche Leser es

nicht aisxkEH bemerken, Ch, man möchte nicht glauben,v/as

für Plage es oft macht, den Nagel so zu biegen, dass er

auf den Kopf getroffen ist, imd wieviel Geist gerade der

Kritiker bisweilen aufwenden muß, um zu verhelen, v;ie

wenig er hat !"

k. Polgar spricht die Sprache des ünterteibung. Er müht sich

um den mittleren Ausdruck, der Personen und Dingen gerecht zu

werden versucht, ohne sie zu erhöhen, aber auch ohne sich

zu erniedrigen:

P» ^?HR-%^ Dilemma. Der Dichter ist mit der Wahrheit verheiratet,

er hat aber daneben eine zärtliche Bezieh ng zur Phantasie.

War er bei der Freundin, kehrt er doppelt liebevoll zur

Legitimen heim.

im
So betrügt er beide •»*

A. Tino, an anderer Stelle äax "Handbuch des Kritikersy 1938:

P, "Das Symbolische sitzt dann richtig, wenn es nicht als

kü stliche Verdunkelung der Werte erscheint, sondern als

ilir natürlicher Schatten; als et^^as, das sie plastischer, wesen-

hafter, mehrdimensional macht."

Die Sprache deBsünäJöB^Beibnags des eher untertreibenden

als übertceibenden Ausdrucks hat Thomas Mann in seiner Laudatio

auf Sigmund Freud der Psychoanalyse als Verdienst angerech-

net. Im V/iener Feuilleton war sie yprt^tYnris Voraussetzung, und
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man könnte Tintersuchen, inwlevfeit Gie ironische Redun-

dans der arlBtokratischen Sprechweise ist, wie überhaupt

das blirserliclie Interesse an Sprache in der Konfrontation

mit der nichtverbalen Symbolik des Feudalen su sehen v/äre,

l^tftlr gäbe Pol^ax* ein interessanten Beispiel. V/ie das alte

m,,v i .^: ;< -i Pathos war ihm das neue verdächtig, ob eB nun

!^Das Soldatenleben im Frieden'* parodierte, Hofmannsthhli^

Irritlsierte, Gorhaxt Hauptmanns "DeutiSChes Festspiel^' bloS-

Btellte oder ±ixz den"0,MenschüS*xprescionij3Tnur» r.uf den Boden

2Parück,B.lfred Pol/^ar hat in der :ilhe um den-.ni : *:^H<-*MimnK'm.m:i

prä?:isen Ausdruck die Präsision des Benkens gefb'jr-dertt

"Alle die 'e Violen Ilentrchen, die nitocmraen * einen

furchtbaren Haufen ausmachen% wollen Brot,v;oljen Luft v/ol-

len Liebe, v;ollen Raun. Jle man sie befr edigt, ist ein Pro-

blem, das die besten Köpfe aufre^^t und gegen die VJand rennen

JbtKXH heisst« Der Kommunisn tis gibt vor, eine Lösung zu haben,

aber ob{3leicb seine C^-eorie ujivriäerntehlich und auch seine

Praxis sehr verfiOai^erisch ist,habe ich doch furchtbar i\ngst

voo ihm. nicht weil er meinen Grundbesitz, neino Pv-iirbiken und

meine Schlösser wegaehmen v;ill — die kann er alle haben und

mein Bajikdepot als ITraufgabe —* sondern weil er die I Möglich-

keiten des Alleinseins so erbarmun^los verringert. Ii)r s\7ingt

den einzelnen in die lasse hinein: molochicch au^geopecrt

dräut der Rachen des Kollektivlsmacums. Ic verstehe es nicht,

dass die 'lenschen, die doch der Gedanke, in einem Iliassengrab

also In zu engem Kontakt mit anderen, beerdigt 2u werden,

nclireckt ~, daos sie sich so v/enig davor graulen, als Lebend«

in Iirxssen beiSciicmen su sein, klumpenweis/^ ihre arbeit oder ihr

Vergnügen ^oi verrichten, auf - und übereinander su Inriechen wie

die Krebse im Klichenbottich."
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Diese /Asage, die das* aurch Hohn a\if die Salon-Kommmlsten

und Gkeptlschen llcspekt vor deren Opfern, den "Idelnen T,enten«,

zu erklären wäre, eteht -^«••••»^«^•••e^ in einem Eaoay,

»Ich kaam keine .iomane lesen":

P, "Eigentlich v;ollbe ich sagen , dasa der I.ennch, obwohl er oft, ich

zun ßöiopiei, \viriaich gar nichts dafür karja, erschütternd viele

llenschen kennt, Indeia du lebst, setzt sich Bekanntschaft an wie

Zahnstein, und die Laden deines Bevmsstseins flLlien sich mit

Sachen des llebenmnnschen wie die deines Tisches alt Iriofe-

laüll, i-Sm sollte jene auoräution können glei h dieser., ber das

Leben rieselt jeglichen Tag, \uid auf nein md nein hat es dich

ganz versandet tcid verschüttet. In tausend Schicksale biot du

durch Neugier, Gofübl.ITötigung hineingeknüpft, tausend vtera

wehen Hauch und 3t rai in deine ^egoljirmer schx-ecidiaftor v/ird

die unentrimibaro Vision vou riguren,^ecichtern,3tii!roen,d.ie

dejbie Ssone hinterj[pL*1indis a'bschlien:::t.

Und da soll mrm i^omane lesen ?

Bei diesor {ibervölceramc' des Bovmssteeins noch Leute hinein-

lasisen^ die gar nicht sind oder waren ? Dem bic zun TTieder-

brechen in /oistiruch genommenen Interesse für das Leben, seine

Figuren und .Schiele seile, auch noch konstruiertes Leben, erfundene

Figuren, zusammengelogene :3chicksale aufladen ? Wie, bei dieser

schrecklichen /stütze- Inflation, die das Dasein ohnehin mit sich

bringt, soll ich noch Antlitze aus der Phantasie-.^ünze des Roman-

schreibers in meinen geistigen Umlauf setzen ? Zubauen stntt

Abbauen ? Ich soll mein rüLtgefJhl, das schon vor der Stube des

Schusters Potzner ohnmächtig versagt, noch durch imaginierte

Leiden imagiinierter Erdenwandler, die sich ein Kerr am Schreib-

tisch aus dem tintigen Finger gesogen hat, in Bewegung setzen

lassen ? Ich soll zu den unlösbaren Problemen, die schon der

Charakter meines Hausmeisters stellt, mir noch welche einwirt-
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schuften, die eine Laune des Romanschreibers den von

ihr geborenen Charakteren hineinpraktiziert hat ? ••

V/ie kann man nur Romane lesen ? Bas heisst Wasser ins

Heer tragen, Sand in die '//"^ste, 'Tradition ins ^Jiirgtheater,

Bewolmer in Potsners Wohnung , V/iend nach \Vien,TDsprit nach

Prag, Eulen in verfallene Schlösser, Gr echen nach ^then,

iKmgev/eile in literarische Zeitsc^iriftenjCränsebrust nach

Pomraem , Genies zu Schwannecke, • •

Was ich hingegen ger lese, sind uraimn?.tiken, • •

Versuchen Sie das mit dem * ZauberhergJ-«*»

A. iöatk Polgars Beschreibung der •*Be\^^usstsein3- Übervölkerung"

\md der" Antlitze-Inflation" stammt aus dem Jahr 1926, lange

Z«

xmDdbßjSL ehe das F3rnsehen zur Entv/ertung der Antlitze

und die globale 'TachrichtenverLiark-t-ung xbot zu allerlei

Pillen gegen die lie^/msstseins-übGcvölkerung geführt hat« Auch

stellt sich Polgars Frage, wie kann inan nur: Romane lesen,

als eine Rhetorik zugunsten von Thomas J^^anns "Zauberberg^*

heraus» Aber nicht zufällig kommt er in diesem Zusammenhang

auf äon Kollektivroman zu sprechen, der Kommunismus heisst»

Polgar ninirat an, dass lutoren, egal ob sie 'tomane, Dramen,

Kritiken oder Jozialphilosophie schreiben, v/as sie schreiben,

sich aus den "tintigen Fingern" saugen, Hie reagieren ihre
der Schriftsteller

Betroffenheit ab, »r ist, wie flax Kieser ilin später ver-

standen hat, seiner psychichen Organisation nach "seelische

Regreasionserschüiuung"

;

«Me Iriebanlage, die eine */ Ueno egression auslöst, regt die

Darstellungswöiso an, die eine Regression des Denlr/organges

voraussetzt« Aber in solchen egoistischen /\nlagen ver arrt am

hartnäckigsten der .^ffekt, denn sie sind mit dem Wunsch-undT

Trieb oben am innigsten verknüpft. ••
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k. Die Pei}iigkeit| das Ootroffensein von TTachrlchten und

Wahnieliurnngen, in annchaiiliche Sprache \mz\i^ctzen, nannte

mm trWaev die Begabim^« Begabung war oin xxKks

reminus mit einem Anklang an die archaiechen Verhältnisse,
eu

in den die Völker ihre "3eher" heilig hielten, den "holden

Valm" ehrten und den Ilhythnms feie-^ten. l^ol^ar schrieb

in einer Zeit, in der in 1/ien schon Mar war, dass Schrift-

steller lediglich eine hinreichende Zahl ahfuhrbeditrftlger

Vorstellu gtm brauchten, um aie aufo Papier m projizieren,

von v;o auc sin in Iheater umgesetzt oder iia <^resnräch vor

vorachlis3en v.-urden»

i)er 'Anspruch, dies ^s^chehe im Dienste einer Küasoe oder

ei:ier höheren Wahrheit, schien ihm gana und gar abwegig,

3elb^>t dera Kritiker, der doch iramerhin avt3 derr\ Bestand

dor (iberlioferung und deren IBegegnung r^it der aktuellen

Präüon'tation abge -witito ICritereien vorweisen mnP^fif hat

kein (jffontlichen ilmt, v/io Heinrich Feine glnubt^, Eolgar

f/*s •

P, ^'Ic;h bin 7iOugeH

A« So der 'Zitol eines 1328 erschienen \u:iwalTLlbrjfide©, miß. I^olgar

i;3t Stenge dea "Dienntmajuien^» »»In der Telephon^elle^% von **:lchüler"

und '*?abrik0inädel«. Er ist .^enge, wie Theodor sozial flihltt wie

der "Herr mit dor A3ctenta3che" umgeht imd ^wie eich Schjrift-

steller helfen k<5r>non*\ das bezeugt Alfred Polgar, v/is^end:

?• BKunat ist das ?euer, in welches getai) von privaten Frlebni.^

das Private wegschiailzt» J^anchuial bleibt dann freilich gar

nichts mehr übrig."

A» Zeuge sein — daa «rvfingt nicht dazu, daa, was die Betroffenheit

auüJnacht, vor der Umsetsung einer aüdKütm fiensur zru unter-
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P.

werfen, ob das Wahrtenomnene auch wcJir aein darf ? rolgar
Bleht slcli dam «rdttelptwilct der Erei^ilaee'- eesenl'be^r und
reflektiert/ .Im ßani "öchwiix-z j.uf weiüs% 19 29:

»Er -.var eiii Icleliier üuaufriedeuer. Er sprach täglich mit
ete;::. L-ehn Leuton wxd schrieb, sagen wir, siebzehn iOrlefc.

Er \/ar ein iJarxdio-n foa Ufer des (Teaohehona,

JetHt sitst o...- iia Tlittelpimkt der I^roiGnisae,

JetLrfc bentircit er mit die •Jeochioke aeinea Taterlandes

und Tiellslcht die Tihjropas,die der ganzen •.•^elt.

Millionen ifenaohen recicon, imi i:u aehen, den llnla. V/enn al-
le

:
tiianen, die heute aeinen Ilaiacn opreohen, au^leich laut

wurden, nahe daa oinen Cchall, den die Marsbeviraler hören
nrUnijten.

Da sitst nxm dieser I-Jann, dieser Ilionrjid von «entern, vor

seinem Jchreibt aoh und acht V/eltgeoshichto..

.

Sieht sein Ange, was es t:ohen nuß, um au überEehen — und
fällt nicht in der "laüerei goIc er .^rbcit auü seiner Höhle ?.,.
Licet er in der ;;eii:vnc nicht nur Politik, nondexm auch (und

persipiert nein 'Tim die I^achi-icht ?), dasy 7rau Poritaer

Ihrea Ltam ein OTir abgesclraitteu hat ? (Und denkt er aich

da eti/as über üicbe und V/eiber ?) Oder dass g»«tei'.a ehn

ocnraxi.e T-on öciner V^OiinTing, eine alte r>aiae |öffiKfetect:ac von
der Ä-anu-ay yi)erfa}u:-en ««raön wurde. (Und stellt mv r.ich dabei

vor, v.'ie die Plte Dane tot auf den Gleise iaEgxliegt ?).,..

Im fittolpnak* der irelsniüse — denke ich — isui3 es ao Ecln
wie im Mittelpunkt der I^Mo.Peurijflilac.ig.ICeln leben,nur

Ener.'jlor. Il-ar jlitso.

Ich v;c:?do nie verstehen, '.-ic ein monachlichea v.'esen aich dort

Mologicch behaupten und sein eigenes Stimnchcn im Geheul der
kreißenden Ikiterie noch hHron kann,"
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A# Der Nle:mo~"id van gesteini, der 1929 Im ^V- litte Lp^inkt

der Ereignisse Luiftauchte'^, viiar der kleine Hitler* n'ber

BCho:«! 2i\fanslg Jaiire i^rüher^ seit dem Kxisenjalir des

inrpeclalen 3ys em3| 19oS, l^atto Polgar die politiBchen

ITaclirlcliten mit wacTiBender Skepsis verfolgt. Es \ibx

ein uaauHgGaproolioner ^onr?ens der Peuilletorxlsteuji die

nollbiaohen -^jinpriicho 4i<^^iSör !:p2 hängen* Karl Kraus

gab Um ä.'?,^ ^toitjort für den ersten i^eltta*leg| als er

in nor^ember 1914 ^die grosse /^elt'^'Miekleino Seit-'naimte,

Polc^'i.r:*^ beschrieb, "nu*:^lte^t

P

f^.

••das irlelne Illcnd dos llriegi^s^ gcwlssenn:i3en ntir v>preu

und .\bfall ^^lci•rle^5 Entoet^^eiia^ nicht diesesi das gev/a tige

und dnnonlnche^ selbst (wie das^ mit aller Eindringlich^rceit

deo nnnlttelbar Brlebtenj die rP^oason literarir.chen iCriegß-

rjenÄTde tan)* Aber das BämoniDche und das Gewaltige Ter-

ftllrrftn; und auch der ochreclren, ins i>roßuirtige gesteigert,

hat oejjie ^n^iiehuni^alccaft» Viellaicht j.st es ßiuii Zveok des

»T^ie wieder Krieg* bonser, von der Ji]rbäxinliolik:eit,der er-

ntlclcenden .DiiTonhoit ^md 3ijunpiT;.eit| dcx* sx-enssenlosen^infer-

nalirscben Vtcberllohkett jener raixdigcn "Joit (die »die gros-

se* gennt imräe) su Bprechen, al« von iliren Crreuel'ja* •Viel-

leicht noch v;lchtlgor^ als die Iienscaen das G-ruseln vor den

Krieg/i KU lehren, w?lre efs, sie d-..-thin 2u brin^sen^dali aie des

touninc^^en MohwAchßlnnn,der jonon gro/lJ3io>it,ötUtr;t,hogt und

begleitet, ijnne werden. Und üich aeiiier für htbar achäiaexi^**

Ho in Vorwort j-^ir ''ru.inluns "In Ulateriand'*, in der ilowohlt

3ki?n?sen,51onBen imd ^Jtüoke neuauflehrte, die Polgej: zwischen

1916 und 1923 in ^.eitimgen und /leitsschriften veröffentlicht hat-

te, ni:».r:ai!m}en rait einfeen, die der 7»enguranheimgefr.llen waren«
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Der Zensur wax einerceits empfindlich gegen alles,

wdB die "Crrösse" der /'eit herimterse t^te. ijo fiel ihr

auch die acht Drucki:eilen sum Opfer, die Polgar dcinn in

der " iveltbühne" vom 12. Juni 1S19 druckte;

"ilaachaulich. lllein Bauch ist so dickj -- 3agte er, als er

von der Dame wegen Fettleibigkeit zurückgev/iesen worden

v/ar — , »daß ich ilin,wenii ich mich s±k nur ein v/enig hin-

unterbeuge, mt den eigenen Halmen zerfleii:5cken könnte.«

'Ifein Bauch ist so dick,' — sagte er, als er von dem

I'Tasterungsproi;es3 vielen Fettleibigkeit surückgewiesen worden

v/ar, — 'daß ich ito, wenn ich mich mir ein wen g hinimter-

beuge, m t den eigenen Lippen küssen könnte."

Andrerseits v/ar die Zensur leicht zu pberlisten, v/eiin die

I^Iißstäiide des eigenen Lagers dem Feind srageschrieben ^/mrden,

oder andere üttel der Camouflage dienten. Polga.r ging, unter

dem Eindruck von Karl ?j?aus, aber ungleich maßvoller als jener

mit den V/ooten ins Grorlcht und lehrte seine Seitungsleser, wie

sie Saiä^au und \vort\;ahl zm verste en hatten.

"Wie öol3. der Zeitungsleser verstehen»', ein Stück aus dem

Band "Im Hinterland" ist, v/ie manches ctndero in den Schriften

von Alfred Polgar, noch immer gültig \md hilfreich. Seine

Zeugenschaft, dem "Ilittelpunkt der •^rei^xisse^' gegenüber,

geleitete Dia sicher diirch die Berliner Jalire, 1925 bis

1933, diirch die Agonie der österreichischen Republik, die

er im Haus Stallburggasse 2 in v/ien erlebte, einem, wie
das

er schreibt, sozusagen berühmten ITaus, iTarrrtCTr auch liofmanBs-

thal, de» Kampier Dollfuss und anere ProLiinena beherbergt hat.

Ils die Deutschen einmarschierten floh er, wie 1933 aus Berlin

aus Wien in die Schweiz und nach Frankreich, von dort über

die Pyrenäen m t den V/etfels, Heinrich und Golo rann nach Lissa-
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nach New York unü ilolljn'ood, v;o er ftir die Pllminauctrie

arbeitete. 1949 nach Europa Exirticlqjekehrt, fanö er dj.e

alte IloramunilcationsstrvOctur zerstört. Tk^-s Seitungßfeuilleton

i^iav nicht mehr,va3 ec gevresen: die Redni^tlon der grocsen

Sprüche "uiid /uisprüche dxirch die kleine !?or7n.

Polgaa: Btarh vor a^/ansiß Jchren, am ?4. Atoil 1955 im Hotel

Urh£m in Zlirich. Das kleine Hotel, das L^tellektuelle he-

voriiugben, hat in?,vischen einem BankseN^ide v/eichen :tiüs-

sen. Die Seitvmsen irid dac fernsehen erst recht miltipli-

aieren die 3y.*ole der Kacht. ?iir die Z.eu3ensch-.ft dcnsen,

was ^xn-rafimittelt ist, oleiht da vrenig sbcHSÄx Raum ,
und

wenig i^üi- «--lie T?rage nach der Teranw rt^ms, die Polgar im

Ersten Weltkrieg stellte:

Und der Herr fUnister nahm die Verant^mrtuns ? Halt, einen

Ausenhlick ! v.'ieviel Jshrs Zuchthayro also, falsch die Ge-

sÄii&±EX yache cchicf geht ? Oder wie oft wiMschen gehängt

53U V/erden ?

So lächerliche Fragen werden nicht ßeateint. Und wenn nie

v/er stellte, v/aa vrörde Exaellenz on-h-.'orten ?

ßxsellens vÄtcüe ant-./orton: • Ich üherlat^se da Urteil ruhig

der Geschichte."

VJoiTiffit wir wieder am Ausgan apmkt w?iren: Porigars Schrlft-

3tellerei, ca das Valendsjrische Rltiial der Zeiirxng gehvmden.

ouf deren enge Ramrvcrh^-ltr-lrne be3che??nkt, war ein Kampf

riit den G-eschichtcbildem; skä" er r-türmte diese Bilder

nicht; aber er becchrieb ilire Tachcxt. Immer wieder, direkt

und indirekt, mittelbar vnä tmmittelbar.

Als 1925 l'ixcholdlcy dem Preund Polgar in dar "Weltbmme"2um

5o.CtebujrtetGtag gratulierte, safcd:öäx«x nann e er ihn "fein-

sten und leisesten Schriftsteller" seiner Generation:
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-^ T'-rr- i^r,ar,m nirid ±K je^.eT- cchon eii^ml av.sgei-utMcht , v/lx

.•v.l>on Jedex- fjchori einmal in der 'litsw des Gefechtes Diiigo

Ces^'. t, fl.ta \)o:MSi:T tmoienagt p;ebl 'ihen vrflrcn, und ec5 gibt

keiaien von xtia, dar sich niol'it etior ^tatgleioang in Sachön

des .''a^cter. nclmldig gemacht hiit-i;o.31e nicht.

Dieser felrote Tr^ct verbindet sieb icit einer "älrcf^ircht..."

Polgar raitv.-ortotc auf dieso xmä. aJide;:?e Gratulati nen au seinem

po.i^b-arata- cjn 17.01cfcober 1925;

, .. , ^ ^ - * ^^ dAi GO^pasagen

-ereiert -.mrds, war gar nichi: mein ITaruCaigater OeburtBtag.uiia

Lo war dar. Peine an ihn. Ich tenn nicbte flix den Irrtum, doch

hab' i\i-a nicnt vildersproohen, denn mtm ooll die Feste niclit

n^or feism.vio üie fallen , sondern ^ie auch fallen lasr,cn,wie

sie gefeiert v;erden.::cbliesnlich mus^ ein ::cbrift3teller ja nicht

gerade dx^rch cehn teilb3j7 nein, -m der, Sedächtriis der llit-.-ölt

ia<SH:d.-K'^.: ancenchm o.vfi^ntoßen. IteB wäre trauri,?,wenn das

chcasß nyctxjn, nach den unsereins ta die 2age<?geochichte

ifOTisaen könnte, das Per^imlsysten wUi-e .,."

17.9.75
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An Qntuna of Intelleotanllatlo Bthloa

Moral8 are an outgrowth of social llfe and •thioa a phaae of oultaral

life . the theoretloal aedlment of prerailing moTals . Deapite thia

lowly origin morala raiae a olalm to aniveraal validity and even to

abaolute value. Thia is expressed ethioally when the origin of ßoral

lawe ia aoaght in extraterrestlal soaroea. The f.eeling that ia at the

bottom of all thia haa acme deoper jaatifieation ainoe mmxMiM the moral

pattern ia of the eaaenoe of social life itself ,it i3 easential

to oiTili^ed haman life .grown with it and yet.not inade oonsoioasly hy

man . -lan feela that wAthout moral lawa life «oald beoome intolerahle

.

than he himaelf would aini: Into a beatial oondition and lose hia human

quallty, hia aaperiority oter non-thinking beInga. Inreatigatlon showa

that there ia «n Inrariant oort of ethioal behavior.



An Qatline of Intellaotualiatlo Jthloa

Morals are an outgrowth of soolal llfe 1.$^ of livlng In ooimaon wit

other beinga ,and athio« a phaae of oultaral life, tho theoretioal

aedlment of prevalllng morale or tliolr orltlqao, Daapite thia '•nrtur-

al" origln morala ralsa tha olalm to universal ralidlt^ and evan

to abaolute Talua. Thls la axpraaaed ethloaXly for raligiously) when

tha geneaia of moraX lawa ia aougtit In tranaoandant aoaroaa. The fealli

at tha bottom of all thia haa deaper juatlfioatlon ineamaoh aa tha

pattarn of morala la of tha aaaanoa of aooial Ufa itaalf : it Is

aaaantial to human oiviliied life whloh woald ba unthlnkable without

Itjian faala that wlthoat moral lawa Ufa in aooiety would baooma

intolerable;that without tham ha woald aink into a beatial atata and

loa« hia human oondition» iSthioal thaory ahould ocaiaidar thaaa

faota»

Ihoaa who look for anllghtmant of tha foundation of athioa in our

time baokward-into tha paat- or upward-into tha alcy- or downv/ard-into

kha maxe of drirea or inatinota- will not find tham thara. Nor will it

do to dagrada mattera of faot into anaationa of logio or linguistioa

or to ralagata faota and appraiaala into tha liinbo of mara amotiona*

Howhara waa thi athioal aituation deaoribad batter than in tha

Biblloal myth of Cain and Abel» Oain alaw Abel.Thia waa an ohaarvabla

faot,an Infliotion of auffaring to and a daatruotion of a fallow baing.

And than oomaa tha Jadga^th^r oonaoienoa ^ tha oppraiaal of thia

wr^ng :"Whera ia Abel thy brothar? ..•tha voioa of thj brother'a

blood oriath unto ma from tha groui.d.." lot only ia tha wrong

deaoribad but tha ffound of tha wrong axplained: Abel waa Oain'a

brother . Our inyaatigation will ahow that thia triangle : agent,

aotaa Judga ia alweya praaant in tha athioal tranaaotion and that

there ia an invariant oora of ethioal bahavior and appraiaal.



An Oatline of Intellootaaliatio ^itliloa

Morala are an outgrowth of soolal lifo !•#* of livlng in ooimaou wit

other beInga ,and athice a phaaa of oultaral life, tha thaoratloal

sadlmant of pravalllng moral« or tholr oritlqaa. Deapita thia '•n- tur-

«1" orlgln morala ralsa tha olalm to universal valldlty and even

to abaolute Talua, Thla ia axpraaaed athioallj for raligioualy) when

tha geneaia of moral lawa ia aotigiit in tranaoandent aoaroaa. Iha fealii

at tha bottom of all thia has deapar juatifioation inaamaoh aa tha

pattarn of morala ia of tha aaaanoa of aooial Ufa itaalf : it I3

aaaantial to human oiviliied life whioh would ba unthinkabla without

It^an faala that without moral lawa Ufa ia aooiety would baooma

intolerablö;that without tham ha would aink into a beatial stata and

loae hia human oondition» iSthioal thaory ahould ocaiaidar thaaa

faota»

Thoaa who look for anlightment of tha foundation of athios in our

tima baokward-into tha pa«t- or upward-into tha aky- or downward-lnto

»ha masa of driraa or Inatinota- will not find tham thara, Nor will it

do to dagrada mattera of faot into qaaationa of logio or lingulatioa

or to ralagate faota and appraiaala into tha limbo of mara emotiona.

Howhara was tha athioal Situation deaoribed batter than in tha

Biblioal myth of Cain and Abal» öain slaw Abel.This waa an ohaarvabla

faot,an Infllotion of suffaring to and a dastruotton of a fallow baing.

And than oomaa tha Jadga^thv conaoianoa , the appraisal of thia

wr«ng :*Wh0ra is Abel thy brothar? ..•tha voioa of thy brother's

blood oriath unto ma from the grourd..** Xot only ia tha wrong

deaoribed but tha gfound of tha wrong axplained: Abel was Cain»

3

brother . Our invaatigation will ahow that thia triangle : agant,

aotaa ,Judga ia alwaya praaant in the ethioal tranaaotion and that

there ia an invariant oora of athioal behavior and appraisal.
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The Terms of the Igthloal '^^'ranaaotlon

f (The-materlal oontentd of the ethicai reLfeitionahip are gro/nded in
'

' \ /
it3 fdrm whi<5h ^eneratea -aa it wereythe ter^a and otmtent^ of

the valtfetion/lt also genera^^a th/meohani3m\r appr aiaalX whioh^

aonablj^ well in the.u^aual social selting and ria^i^^s

no special/ int eile otual powers on^\he,part of the pprticipan>ö*

All ^thi/al tranaaotiona Involve t'hi^^e terma ^ 1. ) ^i agpnt , 2.) an

fanctiona x/a!

L"

\ agent doea

aort of

aoteV^ 3.) an appraiser.The latter vasseasea what t

to tKe aoteeTheae t^ree eaeer^ti^l faoLrs oonatitute

trtbanal where thereNis -id^ally apeakinW a defendant (\hQ agent),

ön aoouaerfthe aotee) X^^ ^^^ judge (the Vppraiaer ) .This is the

/ideal set-up of any moral tranaaotion, .
——

-

The reault of the appraiaal is fairly uniform anc^dependable
j

ainoe it ia gaaranteed by the method in which theae terms are

fanotionings>The appraiaer alwaya Judgea the aotion of the

.Mn

Xfrom the atandpoint of the^^

a^ent aa thoueh ^re at the reoe ivlng end of the aotion.i.e ,j*

the poaition of the>o*ee^He aaaeaaea the resulta or oonaeiuenoea

of the aotiona Of the agent on the^^i^w»*»« and it ia from thia

atandpoint that he statea whether the aotion ahould or ahould not

be done.He appliea,however,one correotive; ^^en Judging not the

aotion^bat the agent/v he makea allowanoe for hiJ^^intentiona C^Cj

He doea not iaaue an? poaitiveMmaterial ruleaiie merely atatea,

- ^-^ --^-- what the agent ahould not do,

lalt, If the appraiaer Jjo«i*/6)vfr-u-£^

aaaume the poaition of the agent^ ^the reaulta might be diafstroua;^

even aastiming that the Intentiona of the agent were good.'Vhile

evwrybody knowa what ahould not b e done to him,there ia doubt

about the deairable enda of action.From the poaition of the

Iniuiaitor it might be good for the heretio to die so that hia

aoul be aaved.Thia ia the danger of Judging ffrom the atandpoint

of the agent. It ia equally dangeroua to iaaue poaitive rules of



aotion^Qinoe they muat be drawn up from the atandpoint of the

agent and are aaaoeptible of abuae. üthioal rulea cosntracted

in positive terma from the atandpoint of the agent v;ould be dia-

aatroua for aociety» Protagoraa and the ^^ophiata in antiquity

3

and iTietzsohe in modern timea tried to aet up ethical rules fr

the poaition of the agent .But the true propheta and preachera

of the ethical law alwaya tried to indaoe the agent to take

the poaition of the^otoo in life. The \vhole hiatory of morala

om

oonaiata of attempta to perauade the agent of the

righteouaneaa of auoh a oourae*

iOne qualifioation muat be*made at the outaet:lthe model
l

of the ethioal tranaaotion aet up here concerna only the field

of individual ethica^,jnot piblio polioy^fe»^ "Theae two fielda

rauat be kept Qarefuliy apartt^therwiae oonfusiona reault about

the acope andjpontenta of the ethioal rule.In ita oolleotive actiVt^*t4C^

aooiety may and aometimea muat aet up>opoaitive rule of aotion*

but auoh a rule would be and ia conatrued from the atandpoint

of the agent^Thia ia methodologioally the differenoe between

aocial goala>i> aaoh ^% for inatance. "the greateat happineaa for
"^ xy

the greateat number^and the individual ethioal rule governing

the relationahip between two membera of aociety»

An invariant ethical rule may be derived from the triadio

ethioal relationahip.lt ia a aort of negative iipperative addreaaed

to the agent, It reada; Do not do to me what you de not want done

to you. Thia rule ia aimple yi^i^ re^uirea no apecial wiadom^.w
h'duoation in the ethical aphere tenda to inoulcate it^^ everybody

•^t ia therefore aaaumed that everybody knowa it and ahould aet

dinglyrmV

But if it ia atated in poaitive terraa^^then the qvk^#tion ariaea:
What is the golden meanfX^dth all ita conaoraitant dangera to the
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This ethioal rule doea not vary in the ooarae of evolution,^ttly./(/

it3 ränge fextenaion) and intension do vary. The ränge changea

becauae the rule proteotta in the oourae of history an ever greater

number of beinga.Firat only member/of the familyj^lthen of the

tribe, then of the nation,|and finally all men beoome fit aubjeots

and objecta of the nile.It even encompaasea animalafas objecto)

Thus all living beings/beocme a "societyfe^he intenaion changea

in that first only actiona aa aaoh are weighedM.ater oni intentions

and motiveaf'areX^aoJoonaidered^Thia ia Jalao^diaoernible ;in the
civil ' ^^-. .^'

field ofAaw when not the *'form" of contracta- etc»^ bat the intention

of the partiea beoomea pararnount.Thia evolution oould be oalled the

prooesa of deformalization of aocial inatitutiona»

The aocial origin of the ethioal rule iö evident at onoe ; if

we carryTextenaion (Tangej Vtoo far—for instance^ to include all

living beinga-«- it muat deatroy human aociety aa v;ell aa itaelf

in the prooeaa^llf in the intenaional aphere the principle of

individual irreaponaibility were adopted, the exiatence of guilt

deniedj^ and all wrongdoera abaolved,then "ethica*^ puahed ao far

would beoome a miafortune inatead of a bleasing and liquidate

aooiety,

üthioaL theory ia not—-and never waa—auppoaed to change the

ethical rule^ yit only providea the theoretical Juatification for

it. Theae Juatifioationa are nuraeroua^Sometimea it ia juatified
i ^

by the will of Deity (religioua Juatificat* on)^ dometimea the

Juatifioation ia naturaliatio and revolves around the oonoept of

happineas^-^ometimea will of Deity and happineaa are oombined. or

4J»e obedienoe to the rale ia by itaelf aatiafactory and therefore

autonomoua regardleaa of any "happineaa" derived from extraneoua

aouroea«

Theae attempta at Juatifioation aeem to refleot a fear that

no rational Juatifioation of the rule on an individual baaia ia
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poasible.They ha^'e all one oharac^eriatio in oommon-.\they would^^^

prove that the ethical relationahip between the agent and the^a*4w«

13 aymmetrioal and that "happlness" for the latter oarrlea with

it "happineaa" for th6 former.But this *W« is not neoeaaarily 30,

fte the relationahip ia often aaymmetrioal^^If it were syrunetrical^

ethio3 would be "eaay" and no problem, and saoh a vast amount of

persuaaive power would not be wasted on ita justifioation.Bat

if the justification on an individual level is itapoaaible, it

ia evident and eaay in terms of social needa.The theories of

the autonomists aeem to put ethios on a high pedeatal bat are

lin a aophistioated waylan abandonment of attempta at justification

There is a possibility '^t if the good is done "for its own sakel^r

it ia done for no reaaon at all^ or for unknown reasons^or as^matt

of emotive-Land not always consciousIpreference.But such emotional

preferenoe constitutes no rational justification of ethical conduot.

C^l Attempts at justifioation of the ethical rule on individual

grounds are abortive or vain^\and perhaps^unneoessary^ince the

ethical pattern is the pattern of social life and there is no

Substitute for it.Shis pattern aeems necessary on a plane of civ-

ilized living.Its elimination would eljirnina^civilization in

ita familiär form and palverize aooiety into^minute units that

exiated at the dawn of humanity .'i^he individual agent is not re-

(laired to see this jttstification on his personal aocount.ae might

be moved by aympathy^ or a sense of duty acquired during his life^ etc.

But if there.

there could

foura or livr the life of a beast, if aioh were his desire.The

-al lJia1

why a^human belng should not crawl on all

majoritylof men prefer^ their human status

k»*^,^ ev^«^i^t"^^s with it a number of limitat^.ona «I ^^

Jt» freedom of aotio^^not for other reasona.at leaat becauae

the oooperative status' conf er s upon every one of them more
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Individual power than they could ever aohieve on a freerJJ^but

lower level of existenoe. This surplua of power oompenaatea them

for the relative lose of freedom.The satisfactiön of living

morally^or happineaaiand there ia sadi a 3ati3faotionX^;onsist3

in the satisfactiön of living as a human being on a oivilized

level with other beinga'^Xn this level the ethioal rale is rational,

neoessary^ and selfjustioatory

•

JEublio polioy and indiyidaal morala
J

(J>*a-^-^a.

mentioned elread^jV positive material rules of ethioal

behavior are not imperatives of individual ethios but preoepts of

public polioy drawn from the standpoint of the agent3hey oannot

provide a Standard for individual action.Zant^s maxim is such

a rule^ and the raentioned IJtilitarian rule is of a similar kind.

These are all principles of social ethics^lnot of individual

ethioal conduot.These two sets of rules-fthe one negative and

invariantMthe other positive and differently spelled in different

cultureaJ-must not but might conceivably be at varianoe with each

other^The ;Utilitarian rule define^for inst ance^ the broader aima

of social policy but not the duties of the individuals in regard

to his neighbora^Only the social politician^he lawgiver a*» --^-^

auppoaed to know what the "greatest happiness for the greatest

number " requirea. and a populär representation would be supposed

to confirm such views.An individual is not supposed to know thia

and to be guided by it in his dealings w th his neighbors.lt would

be posslble for an individual to exculpate the greatest wrong

just by advanclng suoh lofty principles as a justification of

hia actions/Thia ahowa also why rules of individual ethics should

be spelled out in negative iraperatives.

A maxim suoh aa "the end justifies the means' arises only

on the level of public policy .There is no place for it in the

three-termed ethioal relationship dealing with individual action.
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Here the agent and the »Wte are on äqual terma^^If the ooto e ^aI^/^-vO"

were oonsidered a "meana", he oould be hurt in the prooesa.But if

aooiety haa aima, then an individual might be oonaidered aa a

meana for thelr aohieveraent^lbat this id a question of public

polioy extraneoua to individual ethioa.

ünforcible rules of individual ethica have generali^ been

drawn in negative^Vnot in positive^ form.The penal lawa^which

are detailed elaborationa of the ethical law^are pr ohibitions.

The3iblical Deoalogae is oomposed mainl,v of prohibitiona^ although

aome of them are oouohed in affirmative terma-i-for instanoe^ the re-

quirement of a respeotful treatment of parenta.But this ia in faot

a Prohibition of diareapeot^ Poaitive rulea^ auoh iyw inn^iijinit

aa "love your neighbon** jföemble such principleäof public polioy

aa the utilitarian or the Kantian principlea.But these positive

rulea are rather ideala^ ^not rule^of behavior .They expresa me^

"pioua wiahe8"(pia desideria). ftisa^jtm^ they oarry no

aanotiona for their diaregard. N^osTfrv e riH ««^^a

rev\^arded as
\

:%
:^j

aämired or

jspecial merit.but the y an not considered aa a moral

Obligation -4.iaa^for inatance^the act of a man who sacrifioea hia

own life to save another-#»# from drowning ( viotvdtho^^ b«Tig "Tn-X. >-^^

a life-guard by profeaaion).

A poaitive rule auch aa "do iito others what you vvant

done to youl' aupplementing the negative rule^ might conceivably

Cover the whole field of ethical actionjbut aooiety doea not pre3cribe

obedience to thia rule Ait only paya obeiaanoe to it.Chriatian love^

for instance^ would inolude the negative and the poaitive rulej

but it (i7\alao)an ''ideal^' not a preaoription. Acta of love are

"beyond the call of dut^iJ' ^As a matter of fact^all positive rulea

of this kind belong within the field of aocial policy^and it is

in this sensejbhat the imperative of love waa understood by^first

Christians and^ ^aa a resultltemporarily the pattern of
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individaal

300ial life.They do not form a part af the prlnolplea of/ethics

within the terms of the ethioal tranaaotion^ of the negative ethical

rule. All 3Uoh poaitive rulea luaually rare /maxima pf social politios

at a given epoohjthej^ are the outgrowth of some prevailing world

View and oontingent on it.All preoepta of a good or virtuoua life

are of this kind. To Aristotle humility would not be a virtue

in the Same aenae aa to primitive Ohriatianity. owing to the diff-

erenoea of world view and world oonditiona. Aristotle apeaka from

the atandpoint of aotive oitizenahip*the primitive Christian seea

in the atate a neoeaaary evil.^e ia reaigned to render anto Caesar

what is Caesar* s aa an objeot not aa a aubjeot^ of politios. He

wanta merely to"appeaae the beaatJ^^'^e waa not conoerned with such

worldly thinga aa the state. tJ*et waa something allen to him.^lf^JC

But all auch ideaa have no basio Importance for the invariant

pattern of individual ethioal relationship»

Actiona of martyr3,3ainta ,great aacetica do not belong in the

field of individual ethioa but are a part of aooial aotion;they aet

an example for other beinga and aaaume the proportiona of social

aotion;being heroioal ,they fulfill a apecial funotion in sooiety.

They are a part of leaderahip and preauppoae special mental powera,

unuaual atrength of character and conviction. They aeem a apeciea

of geniU3,not a apecimen of individual ethioäfrt ia by no meana sure

that the saint ia more ethical in hia dealinga and oharaoter than

the average man.Even the oppoaite raight be true.He ia a geniua of

Looial action,not of ethios^^iSinta impoae on themselvea aufferings

m1 .2^ To thia Chriatian^the Horaan atate must have seemed Mf^ evil in-
^arnate.Its very breath was ain. It waa a "pov^/er-machine" without
ideal goala.It did not provide for the^^poorJ^,the widowf^and the

/^ y^ orphan^.Crould auch a atate be "reformed"? It had to diaappear if
^ and when everybody beoame a Chriatian.Yet ,strangely enough^this

atate worked out in praotice better and exerciaed in ita ideologic-
al neutrality mbre Juatice than many atatea v/ith ideal goala-
merely by watohing that the negative ethical rule be observed
s^ithin ita_frontiera> _^ ^^

In virtue ofsorae lo:^ly prinoipie,of a world view,as the^ electohosen ,.
^2_I)eity ,not neoesaarily aa individuala merely obeying the moral law. Av

tV:l



oice and -tTlesponsibilia)* 1^'*^.

\

The abilitj? to ohoose ia streesed in ethical theory inaofar/^*^

determiniam of aotion is ooncerned^bat it ia doubtfal whether choioe

haa relevance in practica ethics^Maltiplicity of choioea or /^j/-^

poasible plana of action i^ a reault of abatract thought^ ainoe
m

an individaal yielding only to urgea and anable to thinlc haa no

choice^Av/areneaa of choicea and even of freedom of choioe doea

not preclade the existenoe of deterrninants of which one Hia-tst^not

be avi/are.The introspective awareneaa of choicea may therefore be

the aource of an illaaion of objective freedom of choioe. Japposing,

however, that in a given aitaation handred alternative ooursea

or choicea v/ould be pos3ibleAjftiut\^p?actical difference v/oald there

be betv/een aaoh a q.uantity of choicea and undetermined freedom?

Freedom aeema to increaae v/ith the number of available choicea,

regardleaa of the determinateneaa cf the ultiiiate ohoice.

3ut choicea have aa a rule no ethical aignificance^ aince

there ia onl^? one ethically relevant choioe --i^ that between the

agent'a advantage and/or irrational preferenSTTand the inte re ata

irnative ia not poaed , there ia noof other beingalilf thia

ethiCal problem.Thaa the multiplic5ty of choicea ia an illuaion.
«

In any et doal iasue the agent faoea thia apeoifio dilemma,

Otherv^iae the problem ia not ethioal*4lrrational preference and

adftvantage veraua intereata of other beinga are aimilar in an

ethical caloalua^although not ecjaivalent .ilt ia alao an illuaion

to think that a multiplicity of choicea exiata becaiiae the agent

might chooae not only betY;een good and evil bat alao between the good,
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the better, and the beat.If the dilemma ^adrantage for emotive
preferenoe) versus intere.ta of othera ia not poaed.why. shoald
the agent fall to chooae the be.t in the fir.t place? Pailure to
de 30 would reflect^perhapa^on hi. intellectaal powera.not
on hi. ethical character. It also knov;n from Observation that
if human beinga are confronted wlth this dilemma, thej, are inclined
to follow up their advantage.Thia ia what the ethical imperativ*
in its negative form aeeka to prevent,

The philoaophical «J^J^taphy^ical lueation of ultiaate indiv-
idaal responaiblity ia/witho«t relevance in practical ethica. Re-
gardleaa of ulti.oate prlnciple^eaponaibility or abaence theredfJ^
an individual would atill have to aocoant for his actiona, aince
the prinoipie would work both waysJ^for the good and the evil.
It could not confer oneaided privii^ea or advantagea on the
wrongdoer at the expenFe of the Juat.The former could not enjoy
any privilegea over other people owing to the abaenoe of "guilt^-,
or *• derivef advantagea from his irreaponaiblllty.Thia ia alao

'

the reaaon why the ccmmon man viewa with miagivinga apecalationa
about freedom of will^-responaiblity veraua absolute determiniam^etc.
This makea no sense to him.He knowa very well that aa matter of'^

inclination everybody would prefer to ohooae hia advantage with
diaregard of .the intereata of the othera.If he then aacrificea
hia inclinationa to the ethical rule,he demanda the aame aacrifice
Of everybody .Hia beliefa are baaed on the aaaumed ai.ailarity of
human natare.'^>^^

^l^i^'How if it id in our power to do noble and baae ftQi;c> »n^ ^w^
rea'nt'?hrif°lfl"°* '° '° '\"^'^"* thia^Saa^^h^t^goofaMiad"meant.then it ia Ic our power to be virtuoua .*• vioioti.^.."(Moomaohean -^thioa,3k. i;i,Qh.5 ,1113b, U^n

''^°^°'^^><



IV. Bthioal QalQulua

An objective oaloulus of goodness and evil could be conatrued if

/

^ m
it were poasible to show goodneas and evil phs^sically^. ^his ia not

possibleibut v/e oould deaoribe it as tho ideal of ethical evclution.

In auch an event visible auffering inflicted on the^„^*<j4e« ^damage dia-

ooverable empirioally in his peraonA or affaira^might "ahow" the degree

of evil; yet even then the latter could not be properlj? aaaeaaed without

^im knowledge of the wishea and interesta of the^a^t« and the intentiona

of the agent^,i.e.^without reoourae to introapection and payohologj?. But

aiipposing that all theae difficultiea were surmoanted, then the amount

of auffering and loaa wilfully inflicted on the^ te-q would be an ob-

Jeotive measure of the immoralit:; of the action^ If the aotion could be

made viaible ,then the degree of evil oould be~at leaat theoretioallj^j^^^;^

measured by a maoliine.

If auffering of the fellow being ia the meaaure of the wrong,then

goodneaa could be measured bj? the amount of aacrifice it imposes on the

agen^^ot\b:; the araount of goodneaa;^ /nov/ever?) sinoe the good resulta

do not alwaya depend on the will or the intentiona of the agent but on

hia intelligenoe,(7f^vX^

^^ Philoaophioal tradition aiwaya tried to juatify goodneaa with happi-

neaa and to identify vir tuoua, good. and happy life, Thia may oreate another
A \ ^

illuaion: that morala are omnipreaent ,that they oonatitute the content

a

of life and pervade ita very texture. But hov/ far ia thia true? It ia

true%f ita aooial phaae,it3 social oontacta and ramificationa^ becauae

on the v/hole the buainess of life aeema to be ethically neutral*

Greateat happineaa for the greateat number" ia a principle mea3:ring

goodneaa by the reault and not the intention of the agenta.2hia too^ provea

that it ia not a rule of individual ethioa.



The buaineso of a tailor, sailor^or artist aa auch saems t

apeci,-:! moral connotation ( apart^TlJill to and consolentiousneaa
in the workji.e.^lt3 social Implioations) . The ethical concept seems
to be rather a limiting concept aetting thoae limita in the intereat
of the other fellow. It oannot teil a man what he should do but what
not to do^whioh rule seema to be a hatural oondition of peace'^ful

co-exiatence of human beinga. It lacka "abaolute" weight aad^liaa

importanoe only for and among the liring^not thoae reating qaietlj, in
their grarea. Nor haa it any iraportanoe for "being itaelf" or "the
ground of being« written with amall or Capital letters. it drawa ita
dignity frora the dignity of aocial life itaelf.

In thia oonnection an opinion of a writer ia worth noticing.
Van Wyok Brooks writes in "Prom a '.friter'a iJotebook"4li- : Z^

"^' im^?!^/'«^.?^f^°^H^
evil.who woixld bother to irzi>rove the worldinbtead of giving it up aa a bad Job? iJnlesa hum^^it^ is lntr1r;^^oally deoent, heaven help the world indeed,for^o?e Ld mwe S

ency to türow off imposed reatrainta.the relieions nuthnrn-n th„+-

\IX^%\\ ^^.^iJ^^^T^*«« igaorance of the m^g^ the poUtiLlauth.rity that is baaed on the knowledge of the few.Th^ ti e L
•'^""^''fu"^^''

*^"^ ^'^11 ^e nothing to riatrain men rxoeSt wh«twhat they find in their ov;n boaoma; and what hope 13??«^?^tt« then unleaa it is true that , f^eed from fea? men arenatarally prediapoaed to be upright and just? "

/i-

n^« wnn?^' r^J^""
is unduly peaaimi3tio.The aheer weight of aocial /life would reatore the moral balance regardleaa of natural "goodneaa^

Max Bieaar

ew York Gity /

/

tton ,1957



The structuraL differenoe bttween ethioal and eathetio valaea

become obviou.: the former are basicallj^ mtrospective ,the latter

are extrospeotive ; the, are not grounded in a^aooial ralationahip

of two minda aince a aingle mind loolcing on^forma.config.x|ration8,

oolora etc. If the natural world could -theoreticallj, apeaklng-

develop eathetio valuation^ social aetting ia not eaaential here.

Thua on the face of it introapeotion ia not a neceasary oondition

Of eathetio valuation.In moat oaaea an Observation of external faots-

sometiaea man-n^de oreation aenuna auffioient.But if eathetio atandarda

were applied to human aotiona -and perhapa beings taken aa wholea-

then of courae they might poasibly have aome ethioal ideaa aa

premiae-and thoae ethioal ideaa would be primary and the eathetio

onea aecondary i.e. funotiona of funotiona.

Moral valuation reaulta from a aituation- a relationahip

between beinga.It therefore doea not aeem neoeaaary that the uausl

.ethoda of inveatigation-induotive and deductive- be conaidered

indiai^naable for the finding of moral v.luea.But apart fro,n thia

conaideration it aeema that thoae methoda are primarily adapted

to the external world and not to introapeotion. Human beinga are,

however, aubjaota of both intro-and extroapeotion,^ao that a poaaibil-

iWofldopting introapotive .^andarda 9 to external-physioal-

things and eventa.Thia ia a miadirection pf method. Thia v.ould

be the oaae if one would paaa a valuational (moral) Judgment

on *e wold aa a whole.auoh a atep would involve miaapplioation

Of introst>eotive atandarda to external thinga. But suoh atandarda

.ight oonoeivably be applied to aooial faota aa they ocnoern beinga

that are aubjeota of intro-and extrospeotion alike. If applied

to phyaioal eventa they indioate an aa.umption that phyaical eventa

are guided by payoholigioal faotora -aa waa for inatance the

oaae in antiauity. -.Vhile thia may be a miatalce .human eventa poeseaa

thi^ Janua-like ciaality.
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The busine 83 of a tallor, aailor or artiat as such seema to/ISLno
speoiri moral oonnotation ( apart tho will to and consoientiousness

in the Wörk i... it8 social implioationa) . The ethioal oonoept aeema
to be rather a limiting oonoept setting thoaa limlta in tho intorest
of tfc. otH« f.llcw. It aannot teil a man what he ahouid do bat what
not to do whioh nie saems to *• a fcataral oondltlon of peaoe-ftil
oo-exi Steno, of taman beinga. It laok« "absolute* weight and has
Importanoe only for and aoong th. llying not thoas raating quietlj in
their graTos. lor has it any importanoe for «bein« its.ir or -th.
ground of being- wrltten with amall or oapltal lettera. It drawa ita
dignity from tbe dignity of social life itsalf.

In this oonnootion an oplnion of a writer is worth notioing.
Tan Wyok Brooks writes in -?rom a Writer» a Hotebook" ) :

inaw'^SVvSj^it'ttrÜ'fLrf^^^^\^" *° ^"»'*»'« **»• ^rlä.
oallyieSfnft^&i^ Sirtfe^'jJrffLdJir^oJ^Jo^i'^J"

'"*'^^^^
w» going to s«8 man naked iLr« i« «« !!5* ? ?u' ^^^ "^'^ »'•
•noy to throw off imB?5ed rfa^r^iL ?K^*°^Pf°? **»• world'a tend-

what^fhey'^iJS^S Silr^^rJÄrairÄ^?;? iTtTerr'jJr

iife woJJi J:tf:.%%\rrra-:-Ä-r;f^^^^^

Max %08er
ll«w York Oity

) IXitton ^1957



Baaia and Termg of Moral Valuation C-»
f.

'^ TT../

\. Introapeotive Baals of moral valuation

I ahall not try in thia i ethodological appreaoh to moral valuation

to define the 'W/hat*' of thia valuation ,i.e, ita meaning or to say

whether it be objeotive or aub.Jeotive , absolute or relative etc.

I ahall rather try to determine the method b^/ which we arrive at moral

valuationa.It is oommon knowle.ge that it ia extremely difficult

to reaoh an agreement aa to their natura or even at a characteriz-

ation of the kind of knov/ledge they oonstitute-if anj?» Profeaaor

C.I.Lewia oalla them "a type of empirioal Cognition" ,also "a form

of empirioal knov/ledge'lX ) But doea thia mean that we are able to
in the aame way

diacriminate between good and evil/aa between olean v/ater and polluted

water, by looking at it or by making a chemioal analysia or by a aimiler

method? But aupposing that moral valuation ia only a form of emotion-

al approval,fthis ia for -Professor Gharlea L.otevenaonthinks^^) , ia thia

a aolution of the problem or only a shift aa the queation ariaes

whether the alleged approval ia not elioited by sorae specific stata

of affaira -perhaps an objective one with wfaioh the subjective

approval ia co-ordinate?

However that might be ,it ia difficult to deacribe auch a phyaioal

atate of affaira which could be aingled out aa morally good or bad,

It seema that there exi ata no particular physical fact that would

answer per aa to the adjactive "good" or "bad" in a moral aenaa.Looking

marely at the phyaioal aide of thinga or eventa - i.e. adopting what

I would call the "primary point of view" , no definition of "good"

or "bad* in a moral aanae can be given from auch a point of view.

Let US conaider for instance such an extreme example as killing-

X J^Svaluations are a form of empirioal knowledge,not fundamentally
different in v/hat determinea their truth or falaity,and v/hat
determinea their validity or Juatification ,from other kinda of
empirioal knowledge" in "An Analysia of Knowledge and Valuation"
Open Court Publiahing Company ,La iialle,Ill. Ghapter XII Knowing
Doing and Yaluing,page 365.
"Ethica and Language" ,New Haven 1944



generally deemed morally reprehenaible : oould It really be aaid that

any instanoe of killing raast be morally badT there are euthanaaia

killing8,killing3 in aelf-defenae , legal killings cto. It is there-

fore not enoughl to observe a killing as saoh in order to pass an

ethioal judgment.ßven acta of robbery are not morally eq.uivalent.oome

may be oommitted without aelfish reasona.Thus no physical model of

moral or inmoral aotion oan be aet up .It does not seem posaible to

define-from a primary or phyaioal point of view a moral or immoral

aotion*Phyaioal eventa aa auch aeem morally neutral*

But aome phyaioal eventa may aaaume a moral oomplexion -i.e.

beoome aub.J eot to moral valuation- if we look at them from another

level of obaervation- namely aa ooourrenoea within a pattern of

aocial eventa-aome phyaioal eventa are aimultaneoualy aooial eventa.

Aa parta of a aocial ayatem eventa may aaaume a moral oolor. iince

thia ayatem ia compoaed of bodiea in Interaction -it ia partly phyaioal

in appearanoe-partly it ia aa it were artificial namely insofar it ia

a reault of deliberate Organization ,of an intellectually planned oon-

atruction.lt ia not a mental conatruction in the aame aenae aa for

inatance ^uclidean geometry aince it ia canpoaed of human bodiea,but

ia willed and conatrued aince it preauppoaes the exiatence and action

of minda which mould ita order and form.It ia partly planned i.e»

unthinkable without minda.^he mere exiatence of food ia for inatance

not auffiel ent to aupply a city like Hew York aa ia done on a purely

biological level. Ordera muat be given and plana drawn by millera,

bakera and on more complex levela alao by city and atate officiala

to enaure the aupply .Theae are acta of mental conatruction or

Organization. On a rational le-gel individual minda alao live on

the level of planning.Their plana are the aeveral ''intentiona" i.e.

volitionally alanted int eile ctual modela of the thinga to be done.

Svery organized aociety preauppoaea aome amount of auch "planningj'



Blementa floating diacretely in a void have no value« A "vslue"

presupposea the existence of at leaat two elements whioh aasama

some ''value^ for eaoh other»But if we abatraot from auob'^valuea"

aa -food for the hungry - or «• plaoe of reat for the weary- which

are merely material uaefalreas- "valaea" are a produot of an intell-

eotiial Organization ,indivldual or collect ive ,i.e. of a ayatem

governed by a plan.Thinga and eventa aasame a value within the

ayatem in queation and auch valuea are aaaigned to theae thinga

and eventa within the ayatem by minda-and while certainly thoae

elementa of the ayatem have a certain role fron the atandpoint

of the plan aa a whole , a ''value" maat be aaaigned and the act

of aaaignment ia conatitutive of the value although not of the

objective role of the element v/ithin the ayatem. Valaea are
'

Vthen fanctiona of the over-all plani^oral valuea are fantiona

of an intellectually orgaiiized life-plan or a certain ayatem of

living.In the^atate of nature** -without intellectual plan it

ia aenseleas tp apeak of value a.Thua within a aocial ayatem

we may blame bakera, millera,oity officiala for failure of pro-

viding food to a oity- but nobody oould blame the deer for not

appearing at the right time to be killed by the hunter.The deer
of

ia '^outaide " /the aocial plan.

A valuational calcalua ia reatricted to a aocial ayatem^ vvhere

peraona, thinga, eventa are unita of aome intellectual Order») Thia

ia then the ob.jective condition of the exiatence of valuea. But

the exiatenoe of rainda muat alao be preauppoaedjbecauae valuea

conoern no aimple changea in the world. but auoh changea fefffpü ^5

can be conaider m right or v/rong^ af thing may become right or

wrong only to a mind capable of feeling the right or the v/rong.

) If a man paaaea a valuational Judgment upon the world aa a //hole

,

he ahowa thereby that he haa aome world plan within hia mind ,

v^ithin which all world eventa function aa 'valuea' of üie ayatem.



Thu3 we need at leaat the mind of the agent and of an aotee,i^e.

of somebody able to experienoe and to underatand right or wrong

or of an appraiaer who oould perform the appraiaing in lieu of the

aotee^LIinda are neoedaary because the evalaation preduppoaea the

taking into aoöount of an "Intention" on the part of the agent

or of a plan of action on his side.without whioh there are no

moral valuea.onlj? piain facta »Für the rmore there must be in moat

oaaea the mind of the aotee oapable feel a wrong. In a human

aooiety thia ia extended to individuala vy/ho are not yet or not

more able to feel the wrong .3ut they are proteoted by the moral

Code aa if they were.In thia ability to feel the wrong the^intereata'^

of the actee find an expreaaion. Aa a rule tv;o rainda are indiapenaable

for the valuation -becauae the agent ia guilty if he haa the

Intention to kill or to wound and the actee ia wronged if he ia

killed without deairing it. ("Volenti non fit injuria" )#If theae

oonditiona are not aatiafied ,we would be faced by a natural'

event-like the flow of water-not by eleraenta aubject to valuation.

But thia ia not enough. I^ot only muat there be minds
;

but theae minda muat reaort to introapection in order to evaluate.

Moral evaluation preauppoaea the exiatenoe of aelf-oonaciouaneas.

It would be impoaaible to explain, v/hat ^^oonaoiouaneaa" ia to

a being which haa no conaciouaneaa^ juat aa it ia impoaaible^

to a blind being how '^red*^ looka like.The meaning of auch terma aa

'^intentiona" , *'wronga" , "ain" eto. oan only be explained to

beinga oapable of conaciouaneaa and of ccnaoioua reactiona to

eventa »Experienoe in terma of knovledge of the outaide world

faa provided by phyaioal acience) i«e.^extroapection|V</ould not

be aufficient.A definition of moral propertiea oannot be given

merely in extroapeotive terma. Introapection ia therefore pre-

auppoaed in moral valuationa.Thia ia a faot of utmoat ii^portance.



Oonaidering such ad.jeotivea aa "good" and "bad" in their

ethioal applioation^and asking about the propertiea signified by

them,we should first atate that these terms are limited to mean

1.) funotions of a social plan, 2.) fanctiona of an introspective

World. But apart from these properties the ethical adjectives heve

a ccnnotation of metriclty^like the words '^long" or "short". They

are metrio terms and imply a measare.If one says^long streell!!/^^

he has some street in mind as the Standard of street lengthj

30 that "long** means in this oontemt "longer thaäi^nd likewise

"Short" means "shorter thati^ If one speaks about somebody as

"good" or "ba^<l/^ne has also in mind a Standard of gocdness.

.Äich vagaa extrospective terms like^long" can be made definite

b3^ a preoise measure-for instance the raeter stick- oonstructed out

of existing elements of length in the world.But there is no such

physical model of moral goodness in the world.To understand such

terms as "JusticVJV^'inJustio^"goodnes^"evil^'rightj' "wrong"

in the moral sense,we must presuppose a "society^ff "mindsj

and turn to introspection.A psyohologioal process is therefore

neoessary .We must erect $0 psychic super structure before

we can understand moral valuations and perform thie Operation

of evaluationfthe evaluational caloulus^ »The Standard is not set

via the Observation of the outside world^but via psychological re-

flectionr although the Observation of the outside world may pro-

viue a sort of corroboration once we understand the basic terms

on the basis of introspection. )

^ "Introspective is by no
"relative^. But if a prope

we shou^d always ask;relat
interesting that a modern
who tries to integrate Hus
would re.ject the notion th

agree that they are "relat

to the whole universe but
beings.f Oompare "Endliche
Louvain-Verlag Herder ,Pre

means e^uivalent to "subjective" or to

rty or a Standard is called "relative"
ively to v^hat is it relative^ It is
religious thinker like üdith otein
serl's phenomenology with Thomism
at moral values are "subjective" but
ive" in the sense that they do not apply
only a part of it.namely the living
s und ijJwiges 3ein'' .1950,B.Nauwelaerts,
iburg)
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17. Bthioal OalotLlaa

An obJeotlTe aaloalus of goodnesd and evll ooald be oonatrued If

It wer« poaalble to sbow goodnea« and «vH phjaioally . ^bia ia not

poaalble bat m ooald deaeriba It aa tha ideal of athioal evolatlon.

In aaoh an erent rlalble aaffering Inflioted on th« aotaa , Aainaga dla-

aoTarable omplrioally In bia peraon« or affalra mlght "ahow" the dagrea

of e»ll; yet ayan then the lattar ooald not be properly aaaeaaad withont

the knovledge of tha wlahea and Interaata of tha aotaa and the intentiona

of tha agenta»i,e, vriLthoat raooarae to Introapaotion and pasohology. Bat

•pppoaing that all tbeaa diffioultlea wera aarmounted, tb^n tbe amoant

of auffering and loa« wilfally inflioted on tbe aotaa woald be an ob-

JeotiTe meaanra of the liamoraiits of tha aotion. If the aotion oould be

aada riaible ,tben the degree of erll ooald be- at leaat theoratioally-

Biaaanred by a maohlne*

If aiiffering of the fellow belng ia the maaaura of th- wrong,then

goodneaa ooald be meaaarad by the amoant of aaorifioe it impoaea on the

Agent ,ttot \>:i the amoant of goodneaa .howayer, ainoa the good reaalta

40 not alwaya depend on. the will or the intentiona of tha agant but on

hla intelligenee. )

Philoaophioal tradition alwaya tried to juatify goodneaa with happi-

neaa and to identify Tirtaoaa.good and happy llfe. Thia aay oraate another

illaaion: that morala are omnipreaant ,that they oonatitute the oontenta

of llfe and perrada ita rery textare. Bat how far ia thla trne? It ia

trae of ita aooial phaae.ita aooial ooataota and ranxifioationa beoausa

on the whole the baaineaa of life aeama to be ethioally neatral.

) "Graateat happlneaa for the graateat namber" ia a prinoiple meaaring

goodneaa by the raaalt and not the Intention of the agenta.Shia too provoa

that it ia not a rala of Indiyidaal ethioa.
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ilgthioal Caloulaa

An objeotive calculua of goodneaa and evil oould be oonstraed

If it were poadible to 8how goodneas and evil phy sioally .This ia

not po33lble but we could deaoribe thia aa ideal of ethioal evolution.

In such an event visible saffering irflicted on the aotee ,damage

diaooverable empirioally in hia person or affairs might "shoW

the degree of evil; yet even then the latter could not be proper-

ly asaessed vvithout the knowledge of the wishes and intereats of

the aotee and the intentiona of the agent-i.e. without recourae

to introspeotion and payohology.Bat duppoaing that all theae dlff-

icaltiea were aurraounted, then the amoant of saffering and loaa

wilfally inflicted on the actee would be an ob.jective rneaaure

of the inraorality of the aotion.If the aaffering could be made

viaible, then the degree of evil could be -at leaat theoretically-

meaaured by a machine,

If saffering ia the rneaaure of the wrong.then goodneaa could be . %

raeaaured by the ajaount of aacrifioe it imposea on the agent but

not by the aiT.ount of goodneaa done aince the good reaulta do not

alwaya depend on the will or intentiona of the agent but on hia

intelligenoe J^)

Philoaophical tradition alwaya tried to juatify goodneaa

with happineaa and to identify virtuoud.good and happy life.Tliia

oreatea another illusionithat morala are omnipreaent and pervad«

the very texture of life.But ia thia true? On the whole the bualneas

of living aeema to be ethically neutral .2he buaineaa of a tailor,

aailor or artiat aa auch aeema to have no special moral complexion

(apart from the will to and conacientiousneaa in the werk).The ethic

al ooncept aeema to be rather a limiting concept.aetting liraita in

the intereat of the other fellow.It cannot teil a man what he dhould

do but tella hia what not t o do which rule aeemd to be a natural

>< )"5reateat happineaa. for the greateat number" ia a principie me aaur-

ins goodneaa by the reault and not the Intention of the agenta

which alao provea that it i a not a rule of individual ethica.
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oondition of peaoefal oo-exidtenoe of human beings.

Max Hieser

New York Gity
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AN OUTLINE OF INTELLECTUALISTIC ETHICS

jX/TOHALH are an ()ut<i:rowth of social lifo, i.e., of livirif? in eom-
J-'-l nion with other beinps; and ethics is a phase of eultural
lifo, the thi'oretic-al sedinient of prevailin«; morals or their t-ritique.

Dcspitc this "natural" orifiin, morals raise the i-laim to universal
validity and even to absolute value. This is expressed ethically

(or religiousiy) when the {.'enesis of moral laws is sou{;ht in trans-
cendent sources. The feelinj? at the bottoni of all this has deeper
justifieafioM, inasnuich as the pattern of morals is of the essence
of social life itself; it is essential to human civilized life, which
would be unthinkable without it. Man feels that without moral
laws life in society would become intolerable ; that without tiiem
he would sink into a bestial state and lose his human condition.

Ethieal theory should eonsider these faets.

Those who look baekward into the past. or upward into the sky,

or downward into the maze of drives or instinots for enlijihtment
on the füundations of ethics in our time will not find it there.

Nor will it do to defjrade matters of fact into (luestions of lo^'ic or
linguistics, or to relegate facts and appraisals into the limbo of

mere emotions.

I. The Terms of the Ethical Transactiox

Nowhere was the ethical Situation described better than in the

Biblical myth of Cain and Abel. Cain slew Abel. This was an
observable fact, an infliction of sufferingr and destruetion upon a

fellow beiiip'. And then comes the Jud<j:e, the conseience, the

appraisal of this wronp:: "Where is Abel thy brotlier? ... the

voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground."
Not only is the wrong described but the ground of the wrong ex-

plaincd: Abel was Cain 's brother. Our investigation will show
this triangle—agent, patient, judge—is ahvays present in the ethi-

eal transaetion and that there is an invariant core of ethical be-

havior and appraisal.

The result of the appraisal is fairly uniform and dependable,

since it is guaranteed by the method in which these terms are

funetioning. The appraiser ahvays judges the action of the agent

as though he were at the receiving end of the action—i.e., in the

Position of the patient. He assesses the re.sults or consequences of

the actions of the agent on the patients and it is from this stand-

point that he states whether the action should or should not be

done. He applies, however, one corrective: when judging not the

action. but the agent, he makes allowance for his " intentions.

"

ITe does not issue any positive, material rules; he merely states,

from the Standpoint of the patient, what the agent should not do.

This set-up ensures an equitable result. If the appraiser should

assume the position of the agent, the results miglit be disastrous,

even assuming that the intentions of the agent were good. While
everybody knows what should not be done to him, there is doubt

about the desirable ends of action. From the position of the

Inquisitor it might be good for the heretic to die so that his soul

be saved. This is the danger of judging from the standpoint of

the agent. It is equally dangerous to issue positive rides of action,

since they must be drawn up from the standpoint of the agent and
are susceptible of abuse. Ethieal rules constructed in positive

terms from the staiuljioint of the agent would be disastrous for

society, Protagoras and the Sophists in anticpiity and Nietzsche in

modern times tried to set up ethical rules from the position of the

agent. But the true prophets and preachers of the ethical law

ahvays tried to indiice the agent to take the position of the patient

in life. The whoU> history of morals consists of attempts to per-

suade the agent of the righteousness of such a course.

One qnalification must be made at the outset : the model of the

ethical tmusnction set up hero eoncorns only tlie ficld of iiulivid-

ual ethics, not public policy. These two fields must be kept care-

fully apart; otherwise confusions result about the scope and the

Contents of the ethical rule. In its coUective activities society

may and sometimes must set up a positive rule of action. but such

a rule would be and is construed from the standpoint of the agent.

This is methodologically the difference between social goals—for

instance, "the greatest happiness for the greatest number"—and

the individual ethical rule governing the relationship betweeu

two members of society.

An invariant ethical rule may be dervived from the triadic

ethieal relationship. It is a sort of negative imperative addressed

to the agent. It reads: Do not do to me what you do not want

done to you. This rule is simple and requires no special wisdom.

Education in the ethical sphere tends to inculeate it in everybody.

It is therefore assumed that everybody knows it and should act

accordingly.'
' Tlip tbrco-tcrmed otliie.il rcl.Ttionsliip and its rule could he ciivis.Tgpd nn

a dramatizatioii of tlio golden nie.nii if tlie l.ntter were stated merely in tho

negative from tlie standpoint of tlie patient. But if it is stated in positive

terms, tlieii tlie question arises: Wiiat is tho golden moan f—with all its oon-

comitant dangers to the patient.

This ethical rule does not vary in the course of evolution, but

its ränge (extension) and intension do vary. The ränge changes

because the rule protects in the course of history au ever greater

number of beings. First only members of the family, then of the

tribe, then of the nation, and finally all men become fit subjects

and objects of the rule. It even eneompasses animals (as ob-

jects). Thu8 all living beings become a "society." The inteusioti

changes in that first only actions as such are weighed, while later

on intentions and motives also are considered. This is discernible

also in the field of civil law when not the "form" of coutracts,

etc., but the ititention of the parties beeomes paramount. This

evolution could be called the process of deformalization of social

institutions.

The social origin of the ethical rule is evident at once : if we

carry its extension (ränge) too fnr—for instance, to include all

living beings—it must destroy human society as well as itself in

the process. Tf in the intensional sphere the prineiple of individ-

ual irresponsibility were adopted, thi- existeuce of guilt deuicd. and

all wrongdoers absolved. then "ethics" pushed so far would be-

come a misfortune instead of a blessing and litpüdate society.

Ethical theory is not—and never was—supposed to (hange the

ethical rule. It only provides the theoretical justifieation f(n- it.

These justifications are numerous. Scmietimes it is justificd by

the will of Deity (religious justifieation). Soiiu'times the justifi-

cation is naturalistic and revolves arouud the coneept of happiness.

Sometimes the will of Deity and hai)piness are combined, or ohcdi-

ence to the rule is by itself satisfaetory and therefore autonomous

regardless of any "happiness" derived from extraneous sources.

These attempis at justifieation seem to refleet a fear that no

rational justifieation of the rule on an individual basis is possible,

They have all one charaeteristic in eoiiunoii :
tiiey would lu-ove ihat

the ethical relationship belween the agent and the patient is sym-

metrical and that "happiness" for the latfer carries with it
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"happiness" for the former. But this is not necessarily so, for

the relationship is offen asynimetrical. If it were symmetrioal,
ethic-s would be "easy" and no problem, and such a vast amount
of persuasive power would not be wa-sted on its justification. But
if the justification on an individual level is impossiblo, it is evident

and easy in terms of social needs. The theories of the autonomist^

seem to put ethics on a hijrh pedestal but are—in a sophisticated

way—an abandonmeut of attenipts at justification. There is a

possibility that if the good is done " for its own sake," it is done
for no reason at all, or for unknown reasons, or as a matter of

emotive—and not ahvays con.scious—preference. But such emo-
tional prefereuce constitutes uo rational justification of ethical

conduct.

Attenipts at justification of the ethical rule on individual

grounds are abortive or vain, and perhaps unnecessary, since the

ethical pattern is the pattern of .social life and there is no Sub-

stitute for it. This pattern seenis necessary on a plane of civilized

living. Its elimination would eliniinate civilization in its familiär

form and pulverize society into the niinute uiiits that existed at

the dawn of humauity. The individual ajrent is not required to

see this justification on his personal aecount. He might be moved
by sympathy, or a sense of duty acquired during his life, etc.

But if there is no personal justification for ethical conduct, there

could equally be no reason why a human being should not crawl on
all fours or live the life of a beast, if such were his dcsire. The
majority of raen prefer their human Status even though it carries

with it a nuniber of limitations on freedom of aetion—if not for

other reasons, at least beeauSe the coöperative Status confers upon
every one of them more individual power than they could ever

ac'hieve on a freer but lower level of existence. This surplus of

power compensates them for the relative loss of freedom. The
satisfaction of living morally—or happiness—and there is such a

satisfaction—consists in the satisfaction of living as a human being

on a civilized level with other beings. On this level the ethical

rule is rational, necessary, and seifjusticatory.

II. Public Policy and Individual Mokals

As I have mentioned already, positive material rules of ethical

behavior are not imperatives of individual ethics but precepts of

public policy drawn from the standpoint of the agent. They can-

not provide a Standard for individual aetion. Kant 's maxim is

such a rule, and the mentioned Utilitarian is of a similar kind.

These are all principles of social ethics, not of individual ethical

conduct. These two sets of rules—the one negative and invariant,

the other positive and differently spelled in different cultures

—

must not but might conceivably be at variance with each other.

The utilitarian rule defines, for instance, the broader aims of social

policy but not the duties of the individuals in regard to his neigh:

bors. Only the social politieian or the lawgiver is supposed to

know what the "greatest happiness for the greatest iiumber" re-

quires, and a populär representation would be supposed to confirm

such views. An individual is not supposed to know this and to be

guided by it in his dealings with his neighbors. It would be pos-

sible for an individual to exculpate the greatest -wrong just by

advancing such lofty principles as a justification of his actions.

This shows also why rules of individual ethics should be spelled

out in negative imperatives.

A maxim such as "the end justifies the means" arises only

on the level of public policy. There is no place for it in the three-

termed ethical relationship dealing with individual aetion. Here

the agent and the patient are on equal terms. If the patient were

considered a "means," he could be hurt in the process. But if

society has aims, then an individual might be considered as a

means for their achievement, but this is a question of public policy

extrfinoous to individual ethics.

Enforcible rules of individual ethics have generally been drawn

in negative, not in positive, form. The penal laws, which are de-

tailed elaborations of the ethical law, are prohibitions. The Bib-

lical Decalogue is composed mainly of prohibitions, although some

of them are couched in affirmative terms—for instance, the re-

quirement of a respectful treatment of parents. But this is in

fact a Prohibition of disrespect. Po.sitive rules, such as "love

your neighbor," resenible such principles of public policy as the

utilitarian or the Kantian principles. But these positive rules are

rather Ideals, not rules, of behavior. They express "pious wishes"

(pia desideria) rather than imperatives, and they carry no sanc-

tions for their disregard. Obedience to positive rules is admired or

rewarded as a special merit, but considered as a moral Obligation

—

as, for instance, the act of a man who sacrifices his own life to save

another from drowning (unless he is a life-guard by profession.)

A positive rule such as"do to others what you want done toyou,"

supplementing the negative rule, might conceivably cover tlie whole

field of ethical aetion; but society does not prescribe obedience

to this rule, it only pays obeisance to it. Christian love, for in-

stance, would include the negative and the positive rule; but it

also is an "ideal," not a prescription. Acts of love are "beyond

the call of duty." As a matter of fact, all positive rules of this

kind belong within the field of socral policy, and it is in thia

sense that the imperative of love was understood by the first Chris-

tians and, as a result, changed teniporarily the pattern of social

life. They do not form a part of the principles of individual

ethics within the terms of the ethical transaction, of the negative

ethical rule. All such positive rules are usually niaxims of social

politics at a given epoeh ; they are the outgrowth of some prevail-

ing World view and contingent on it. All precepts of a good or

virtuous life are of this kind. To Aristotle humility would not be

a virtue in the same sense as to primitive Christianity. owing to

the differences of world view and world conditions. Aristotle

speaks from the standpoint of active citizenship; the primitive

Christian sees in the State a necessary evil. He is resigned to

render unto Caesar what is Caesar 's as an object, not as a subject,

of politics. He wants merely to "appease the beast." He was

not concerned with such worldly things as the state, which was

something allen to him.=' But all such ideas have no basic im-

2 To this Christian, tho Roman statc must havo scpmo<l cvil inoarnatp. Its

very breath was sin. It was a "powcrmacliine" without ideal goals. It did

not provide for the poor, the widows, and the orphans. Could such a state

be "reformed"! It had to disappear if and when everybodv became a Chris-

tian. Yet, strangcly rnoufjh, this state worked out in praetice better and

exercised in its ideologioal nputrnlity more justice than many stntes with

ideal gonls—merely by watching that the negative ethical rule be observed

within its frontiers.

portanee for the invariant pattorn of individual ethical relationship.

Actions of martyrs, saints. great ascetics do not belong in the

field of individual ethics but are a part of social aetion ;
they set

an example for other beings and assume the proportions of social

aetion ; being heroical, they fulfill a special function in society.

They are a part of leadership and presupposo special mental powers,

unusual strength of charactor and conviction. They seeni a species

of geniuR, not a specimen of individual ethics. It is by no means

sure that the saint is more ethical in his dealings and character

than the avorage man. Even the opposite might be true. II.< is

a genius of social aetion, not of ethics. Saints impose on them-

selves sufferings in virtue of .some lofty principle. of a world view,

as the eleet cho«*»» >>y Deity not necessarily as individuals merely

obeying the moral law.
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III. Choice and Respoxsibility

The ability to choose is stressed in ethical theory insofar as
determinism of action is concerned. but it is doubtful whether
choice has relevanee in practical ethic-s. Multiplicity of ehoices
or of possible plans of action is a result of abstract thoutrht. since
an individual yielding only to urpes and unable to think has no
choice. Awareness of choices and even of freedom of choii-e does
not preclude the existence of determinants of whic-h une noed not
be aware. The introspective awareness of choices niay therefore
be the source of an illusion of objei-tive freedom of choice. Sup-
posinp:, however, that in a piven Situation a hundred alternativ?
courses or choices would be possible. what practical difforence
would there be between such a quantity of choices and undeter-
mined freedom? Freedom seems to increase with the nuniber of
available choices, regardless of the determinateness of the ultimate
choice.

But choices have as a rule no ethical significance. since there
is only one ethically relevant choice—that between the ajjent's ad-
vantape and/or irrational preference on one band, and the inter-

e.sts of other bein^rs on the other band. If this alternative is not
posed, there is no ethical problem. Thus the multiplicity of

choices is an illusion. In any ethical issue the agent faces this

specific dilemma. Otherwise the problem is not ethical. Irra-

tional preference and advantagre versus interests of other beinps
are similar in an ethical calculus, althouofh not equivalent. It is

also an illusion to think that a multiplicity of choices exists be-

cause the agent might choose not only between good and evil but
also between the good, the better, and the best. If the dilemma of

personal advantage (or emotive preference) versus interests of

others is not posed, why should the agent fail to choose the best

in the first place? Failure to do so would reflect, perhaps, on bis

intellectual powers, not on bis ethical character. It is also known
from Observation that if human beings are confronted with this

dilemma, they are inclined to foUow up their advantage. This

is what the ethical imperative in its negative form seeks to prevent.

The philosophical or metaphysical question of ultimate individ-

ual responsibility is equally without relovance in practical ethics.

Regardless of ultimate principle—responsibility or absenco thereof

—an individual would still have to account for bis actions, since

the principle would work both ways—for the good and the evil. It

could not confer onesided Privileges or advantages on the wrong-
doer at the expense of the just. The former could not enjoy any
Privileges over other people owing to the absence of "guilt," or

derive advantages from bis irresponsibility. This is also the reason

why the common man views with misgivings speculations about

freedom of will, responsibility versus absolute determinism, etc.

This makes no sense to bim. Ile knows very well that as matter of

inelination everybody would prefer to choose bis advantage with

disregard of the interests of the others. If he theu sacrifices his

inclinations to the ethical rule, he demands the same sacrifice of

everybody. His beliefs are based on the assumed similarity of

human nature.'

3
'

' Now if h is in our power to do noVjle and base acta, and likewise in

cur power not to do tlirm, and this was what good and bad meant, then it is

in our power to be virtuous or vicious" {Nicomachean Ethics, Bk. III, Cli. 5,

1113b, 11).

IV. Ethical Calculus

An objective calculus of goodness and evil could be eonstrued

if it were possible to show goodness and evil physically. This is

not possible, but we could describe it as the ideal of ethical evolu-

tion. In such an event visible suffering inflicted on the patient,

damage discoverable empirically in his person or affairs, might

"show" the degree of evil; yet even then the latter could not be

properly assessed without knowledge of the wishes and interests

of the patient and the intentions of the agent, i.e., without reeourse

to introspection and p.sychology. But supposing that all these dif-

ficulties were surniounted, then the amount of sufforing and loss

wilfully inflieted on the patient would be an ob.jective measure of

the immorality of the action. If the action could be made visible,

then the degree of evil could be—at least theoretically—measured

by a machine.

If suffering of the fellow being is the measure of the wrong,

then goodness could be measured by the amount of sacrifice it im-

poses on the agent—not, however, by the amount of goodness,

since the good results do not always depend on the will or the

intentions of the agent but on his intelligence.*

4"Greatest liappinesa for tlie greatest number" is a principle measuring

goodness by tlie result and not tlic Intention of the agents. Tliis, too, proves

that it is not a rule of individual ethics.

Philosophical tradition always tried to justify goodness with

happiness and to identify the virtuous, the good, and the happy

life. This maj- create another illusion : that morals are omni-

present. that they constitute the contents of life and pervade its

very texture. But how far is this trne ? It is true only of its social

phase, its social contacts and ramifications. beoause on the whole

the business of life seems to be ethically neutral. The business of

a tailor, sailor, or artist as such seems to carry no special moral con-

notation (apart from the will to and conscientiousness in the work,

i.e., its .social implications). The ethical concept seems to be rather

a limiting concept setting those limits in the interest of the other

fellow. It cannot teil a man what he should do but what not to do,

which rule seems to be a natural condition of peaceful co-existence

of human beings. It lacks "absolute" weight and has importance

only for and among the living, not those resting quietly in Iheir

graves. Nor has it any importance for "being itself" or "the

ground of being" written with small or capital letters. It draws

its dignity from the dignity of social life itself.

In this connection an opinion of a writer is worth noticing.

Van Wyck Brooks writes in "From a Writer 's Notebook":'
» Button, 1957

If mcn were basioally evil, whn would bother to improve the world instead of

giving it up as a bad .jobf T'nless liumanity is intrinsirally decent, lieaven

help the World indeed, for more and more are we going to see mcn naked.

There ig no stopping the world 's tendenoy to throw ofF imposed restraints, tlie

religious authority that is ba.sed on tho ignoranee of the many, the politioal

«uthority tliat is ba-i^ed on the knowledge of the fcw. The time is roming

when there will bc notliing to restrain men except what what they find in their

own bosoms; and what hope is there for us then unless it is true that freed

from fear, men are naturally predisposed to be upright and just?"

The writer is unduly pessiniistic. The sheer weight of social life

would restore the moral balance regardless of natural "goodness."

Max Risser

Niw York City
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THE JOURNAL OF PHILOSOPHY
515 W. 116 ST.

NEW YORK 27, N.Y.

November 24, 1952

Dr. Max Hleser
519 West 121 Street
New York 27, N* Y.

Dear Dr. Rieser:

I am sorry to inform you that the
editors have deolded not to publish
your paper, "The Terms of the Ethioal
Transactlon,'*

Your manuscript is returned herewith»
Thank you for allowing us to read it.

Sincerely

Emerson Buchanan
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Dr. Max Riesdr
519 ei3t 121 Street
Hew York 27,N.Y.

April 4, 1951

Professor B«AJ3turtt
Department of Philosoph^
Cornell ITniveralty
Ithaoa ^wr^m

Dear Professor Burtt i

1 am sending yon enclosed the draft of an article
••ihe Terms of the ithloal Iransaotlon'' for posaible tiae

by the Beview of Philosophy. In sTibmittlng It for yonr
editorial oonalderatlon I wonld llke to add that I orlginally
thought of thiö artlole aa a sort of oonttntiatlon of
an artlole "On Q!iallty,3paoe and Time" whioh was pabllahed
a few years Ägo by the Reriew^HoweTer, the content a of
the article tmderwent a oonsiderable ohange in the
meantlme»

Mnoerely , -

J>r, Rieser

BnolosTtre

.
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THE PHILOSOPHICAL REVIEW
CORNELL UNIVERSITY, ITHACA, NEW YORK

April 17, 1951

Dr. Max Rieser
519 West 121 Street
New York 27
N. Y.

Dear Dr. Rieser:

I am returning herewith your manuscript

The Terms of the Ethical Transaction with regret that

we cannot use it in the PHILOSOPHICAL TiJMI2.fi. We are

already oversupplied with discussions of this particular

subject. Thank you for sending us your paper for

consideration.

Sincerely yours.

Arthur E. Murphy

AJi:M:T

Encl.



Dr. llivx Rleaer
519 V/e3t 121 atrent
UsT; York 27,K.Y,

April 19, 1951

Profeaisor Cia.\rner Perr?
Sditor

TTriveraity of Chicago
v;]iiot.sc 37,111.

Dear Professor Perry :

I am sending you exicioafid th9 man^so'^ipt of

''^he Tema of the iitnioal ^üranaaction^^ for yonr oonöiden.tion

e.nä. po3Sible nae in ••fithiof'^* l^ la^t paper dealing v/ith

^Brief Introdnotion to oxi iipidt,oaology of Art ^ fiippeared ^
'^he ^ToTTrnel of PhilOBoph:^ ^fov. 23^1950,

Sincerely yoTfrs,

ii

Kr.olonrrra

J)r.Hie^)or

^''

... i-%.

crCcö ^

/



THE PERSONALIST
An International Review of Philosophy, Religion and Literature

Sdited b>

RALPH TYLER FLEWELLING
of the ScHooL OF Philosophy

University of Southern Californla

Los Angeles 7, California

September 21, 1951

Dr, Max Reiser,
519 West 121 St.,
New York, 27, N* Y*

Dear Sir:

I am sorry that your letter of July 14 has not
been answered sooner, Thls has been due to the fact
that Dr. Flewelllng took hls vacation and It was
followed Immediately by my own vacation and we are
just now gettlng caught up».

Dr. Flewelllng has read your paper on "The Terms of
the Ethical Transaktion" and has asked me to teil you
that it Is greatly appreciated but that we have such a

large quantity of material on hand that your paper
would have to wait too long and so we are retuming it

herewith in the hope that you may find a magazine not
so well stocked*

Yours truly.

Secretary to
THE PERSONALIST
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THE ÜOURNAL OF PHILOSOPHY
515 W. 116 ST.

NEW YORK 27, N-Y.

October 4, 1952

Dr. Max Rieser
519 West 121 Street
New York 27, N* Y*

Dear Dr. Rieser:

Enolosed herewith are thB three manuscrlpts whlch
you aent to Professor Schneiäer last May*

He does not wish to print the paper, •Esthetic Inter-
pretation of the World and Motivational Determinism,'* in
the Journal and has coiümented as follows; "You assume
throughout that the projection of meanings into nature
»explains« beauty, but this is apparently merely your
own assumption» You do not give adäquate reasons for
stating that it is rational • to find beauty in meanings*
Preference for *understanding, • for »youth/ etc., still
are preferenoes and even if you had data to prove your
projection theory as a psychologioal faot, this would not
prove your thesis about natural beauty »

^

He suggests that you submit "The Terms of the Ethical
Transaction" to Ethics * If they reject it, he is willing to

submit it to the other editors of the Journal with the
Suggestion that it be printed in part, beginning at the
bottom of page 7, as he has indicated in the manusoript.

The paper on "Values of Achievement versus Values of
Enjoyment" he is willing to print with the Omission of the
material betv/een the first paragraph on page 1 and the last
Paragraph on page 7. If you agree to this, will you please
return the manuscript to me»

Professor Schneider regrets that he could not write
to you himself . He was in town for only a few days and
was very much occupied with preparations for his departure«

Sincerely

Emerson Buchanan
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In ^OQ-" liitut'r of Ootob"^r 4. 195S ..;c'? info/.nec m©
tfct ProfeBvior ciohnolder ©».i-ggeatea tii^.t I aiibmit "Ti-ie

Tti'iu^ of Xhi- -^t^ilor.l -»'rj^.r^c^aotlor..'' tc tut hlc 3^1011 'frt'te

f^irtnemore -^hj^-t if the^' röjeot; it he HT^willlng to vJabiMit
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1;o ym for färther eotlon on tiiö llnee Indlo^it^d in y^ur
leclor^I rjr-CVv3d :hc aevcn ^n^^^ et thy iDe^zinniu^ of the

papor and pjj^ted thf^ laat aenSonoe of th« 7t'i page on
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::iife winhea of' Profea^^or violinelder*

öinoerely

i>r. Nieder
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Dr. Max Rieaer
51y .'est lEl otreet
»ow York 27, H.Y.

Prof«^38or Msrrin Färber

Editor
Philoaoph:; arid Phenoaenologlcal Reoearoh
The TTniTcraltp of Bnffalo
BnffülQ ^.^m

Dear Profo^-j^or Farber:

I AM sendlnt.: .^o^-» enolOBed thn riAn'-'öo^^iDt cf

"Th<«» Terms of the i^thioal 2rAnaaotlon"for T'onr

oditorinl oonaidaration fioÄ poßaible >::i^hliO'^'^^on

by yonr lorrnal.

Verv trnl7 70T»rs,

Dr. uax ^ll'33ar

Knoloii-nre



Introapeotlve Basis of Lioral /aluatlona

I ohooat in this paper a methodological approaoh to moral

valaation
, i.e. I shall not try tif define the "what" of the valua-

tion: whether it is objeotive or subjeotive , relative or absolute,

^^ ^^3 meaninf eto. I shall rather try to determine

the method by which we atrive at moral valuations.It isextremely

diffioalt to KpiU/S»^-*ftÄ«i agreefiJMji on Vh€K-natur.e nf mgr.al pauH>^yrtl-e^ ^ ot

^^^^^'^'^^^^'^^^^ jKTvi^'^J^MimlÄevw^ kind of knowledge -if any-./^5/C^^

^TOltt-erfi<u^-g>JU;aA»4^<^^ . Thus aooording Professor G.I.Lewis/)

"valuations represent one type of empirioal oognition'^^te^uoidates

this by saying that in this case "oorreotness answers to a kind of

objeotive faot, bat one whioh can be learned only from experience

and is not determinable a priori'*.^ut does this rnean that we

disoriminate between good and evil ^JS^^ii^iL^^iö^J^^ vw ^...^

teil olean water from polluted water? But supposing on the other
^'^^^^'^ ^

hand that moral valaation is only a form of emotional approval

as Professor Charles L.ötevenson thinks^^ - is this a Solution of

the problem?Is it more than a shift to another level of investiga-

tion sinoe the question ariaes whether this approval is not e^ioited

by a specific state of affair^T^anobJective one-with which the

subjeotive approval is regularly co-ordinate? ">

however thc^t might be,it is diffioult to ±KisglÄ^-.i.^.j/^

W&wfe»ä^ In iihygjlL 'tt ' ^iryfSsTwhich could

^ mawlA Aion tJi«t^here AÄnQ^J^nP^ftp"^

would irwwer per se to the luality "good" or "bad" in a moral sense.

^-^ the me]«e uUiwianllSj^of things or events-wht^^i-i»-^^«^ 4^ «4

morally good or bad.l'

\fWbx\o. oallixcaie the "primary point of view ", no definition of

"good ** or 'bad" in a moral sense -e^UnW be given. Let us

X) "An Anaiysis of Knowledge and vaiuation'' .L'he Open Jouirt i
. ^ Company jLa 3alle.Ill. -t»" , ^^ ,

aa) »'Bthios and -^anguage" ,Ilew iiaven 1944

^d'^w.

Ishing



The ethloal Situation developa ander all circuiaatancea a

meohanism which oarriea wlth it the guarantee of reaaonable
ethioal appraiaal withoat any reooarae to special intellectual

P07/er3.The reaaon ia the following : the ethical relationship is a
triadic one and all ethioal transactions involve three terms ;

an agent
,
an aotee and an appraiser.The latter "meaaurea" aa it were

^^^^
iaurp^*''*

^°^^ *° ^^^ actee.Theoretioally to, the latter two .

could/from their atandpoint the position of the appraiaer whereby
the appraiaal woald be tipped on the hard or on the soft aide.These
three factora are essential even if they are not separate persona.
They constitute a sort of tribunal ( in an imaginary aense) where
there is a Judgefthe appraiser), a defendant (the agent), and a
Potential aoouser (the aotee*. Thia then ia the ideal aet-up in
any moral tranaaction,

The reason why it ia relatively eaay to pasa an ethical .Judgment
and why the result might be fairly uniform (i.e. materially uniform)
under all oiroumatancea is the following: the (ideal ) appraiser
Judgea from auch a point of view as though he werd himself at the
reieiving end of the action-i.e. without being the actee he figures
himself in the role of the actee and not of the agent when paaaing
Judgment.This then worka out aatisfactorily in the ethical senae.
The agent who deairea the effect of hia aotion would not be reliable
aa ita Judge but the aotee who ia bound profit by or auffer from it
is or ahould be in a poaition to determine the good or bad effeots
Of any action.'i'his set-up is an assuranoe against error -the best
to be had under human conditions.Ihus a member of a *ribunal of

Inquisition might think (aa an agent) that it is good for the

heretio to die on the atake in order to aave hia aoul.But the

heretic himaelf will not aasume thia and the appraiaer judging from his
point of View will render a correct Judgment.This is a sort of
identifioation with an ideal victim of other people's aotiona.



The Idetifioation of the appraiser with the aotee ia a condition

of aound praotioal ethica.An ethioa oonatrued frora the position

of a possible agent would tum out diaastroua for aociety.Thia

Position v/as taken b:^ Protagoraa and the -»ophiata in antiqtuity

and actch reformera aa i^ietzsohe in modern timea ;it ia the atterapt

to oonatrue ethica fr cm the "aotive" poaition of the agent. HoY;ever,

propheta or preaohera of ethica have alwaya attempted to induoe the

agent to take the position'of the aotee in the ethioal trana-

aotion»
of the ethioal tranaaotion

One qualification muat be made; the model/aet up above

ia a valid guide in the field of individual ethica i.e. of actiona

of a private individual aa they affeot other beinga in aociety.

Therefore the exaniple of the Inquiaitor may be mialeading. If we

invade the field of public polioy ,the picture changea.The field

of public policy and-of individual ethica muat be kept apart.It

could be aaid that confuaion reaulta if one would try to set up a

principle of ethica working in both :the field of individual aotion

and aocial aotion.oocial action and aocial ethica are the reault

of the general "life-pl^n" of a aociety while individual actiona

oonform to the aeveral individual amaller plana

which govern the livea of all individuala .Theae are their "in-

tentiona".

It ia eaay to derive an invariant ethical rule from the

triadic ethical relationahip deacribed above.The rule ia baaed

on the fact that the appraiaal ia done from the standpoint of the

actee and the rule ia a sort of imperative or preacription addraaed by

the apparaiaer (actee) to the agent. Thia conatruction of the ethical

relationahip may aeem to be a dramatization of the golden mean

although thia relationahip ia anterior to the golden mean which ia

in fact one of many auch abatractiona made from the ethical aitua-

tion and counseling moderation.Iiat modua in rebua.öuum cuique are



abatraotlon of a simllar kind.But they all havo one baslo defeot

-if they are spelled out in positive terms- namely aa presorip-

tions not a3 prohibitiona ,the faot of being positively expressed*

The invariant ethical rule sufficient for all ethical trans-

actions ,3hoald be stated in the form of a negative imperative

i.e. a Prohibition ,not a positive one.It siraply states :Do not

unto others v^hat you do not want done unto you". The rule

apells out the position of an appr aiser who is in the

role of the actee and advises the agent to assume the same

Position i.e. that of the aotee ,to identify himself with the

latter as the appraiser did.This rule is evident to everybody and

presumes neither special Imowledge nor special wisdom.-i-n a Society

the education in the ethical sphere aims at inouloating this

rule upon all individuals .It is therefore tacitly assumed that

everybody knows it and shoald aot accordingly.

The rule as such does not change in the course of evolution.

Only ita extension er rathar ita ränge is sub.jeot to change

beoaude in the history of human societies an ever greater number

of beings ia asaumed to be a fit object or subject of the ethical

relation that is a member of society with füll rights. The rule

first encompasaes familiea,then tribes, nations,first free man

then all men and even animala (at least as actees) .Thus in the end

all mankind beeomea this "society»* with members subject to the

ethical rule.The intenWon of the rule change s also inasmuoh

aa at first only the actions themselvea or their consequenoes

enter into the appraisal v/hile later on motivea and intentiona

are also appr aised.Thus the ethical pattern variea v/i^h the

knowledge of psyohology or introspection. This evolutionary process

oould be called the procesa of deformalization evident in the

development of legal institutions etc. (iJot the :Co;rm8 of action

in contracta and actions are taken into consiaeration but the in-



would objeot ( in most oasea) to be killed and oonsider killing aa

a wrong. 7/e rauat be oonsoioua beinga in Order to form a correct

idea about the meaning of "intentiona" , '^wronga" eto.We raaat have

introspeotive knowledge of all these mental occurrenoea in order to

pasa moral Judment on eventa or make "valuationa " fof a moral kind)

•

Bxperience in terma of knowledge about the outaide world f-aach

aa phyaioal aoience-) would not be auffioient.lt ia impoaaible to

give a definition of moral propertiea merely in extroapeotive

terma. Introapeotion ia therefore preauppoaed in moral valuationa.

Gonaidering auch adjectivea aa "good" and "bad'* in their ethio-

al application and aaking about the propertiea they aignify

we ahould firat point to the limitationa of theae terma to be .

X. ) funotiona of a aocial plan , 2.) fuactiöna of an introapeotive

world .The ethioal adjeotivea have -apart from other propertiea-*

a connotation of metrioity like the worda "long" or "ahort" .They

are metric terma and imply VjjyN£i>8Tl^5^io«'€\äfipeA3ifli^^ a meaaure.

V5jAa.^är^^j;BrisjL>tK.s^ one aaya " a long atreet" /%,yhsM^^JSf<^mQß^ i%C..^ty,

Hhat "long" already impli edSkfHi^ atreet in mind-aa the atandard-'-«^*«

the meaning of "longer than ^dm»e thifn i.j1 lii#i 4n ^ u^ ^^^r^i\ likewiae

"ahort '' meana "ahorter than nr^mrith^Tn^
ii

^^i'*ji,<PH-4*^X o implied. I have

alao in mincKa atandard of ^^^^r^^° A r bnrinf?9'i 1f T/ innm-ihr aome-

body aa "good or bad"L|ga^vague raetrio"> terma like"long" eto.

oan be made definite by a preoiae meaaure,for inatanoe the meter atiok ^.^

i^bj,!
ii nai' ühius UKT wu4j.d ^erttt e arv o'^^otfLt the ütandard cut - otf the exiating

elementa of length <ß^.xl!JV..fÄ\rjA^in the world,But if wo opcak e f—•»

model of goodnea

,,there ia no auoh phyaical

n e world aa there ia one of length. Ye muat

preauppoae a "aooie ty" ,'Jmind3" and turn to introapection aa a method

of knowledge to gain an underatanding of auch terma aa "Juatioe"

"injuatice" ,"goodneaa" "evil" etc. A whole paychological proceaa



f

ö
ia indiapenaabXe

, a payohio duperatructure muat be eredted

before we get an underatanding of moral valuatlona ana oan perform

the Operation. (the evaluational caloulna) .The Standard ia not aet

up via thie obaervation of the out aide world but via payohologioal

refleotion although the obaervation of the external world may help

aa a aort of oorroboration onoe we underatand the baaio terma on

the baaia of intro3peoti<&put "Introapeotive" ia by no meana eqni-

valent to "aubjective" ^^ )•
^

Without dealing here with the broader iaaue of the relation-
ahip between deduction and indiction aa methoda of cognition.and

introapeotion- one thing could be aaid that theae methoda apply

In the firat piaoe to the outaide world and auoh aymbola that

deal with the outaide world ,for inatance mathematica.ühe intro -

apectiveiy eatabliahed atandard of moral valuation looka therefore

aa a thing apart ,dependent neither on induction or on deduction

in the usaal aenae . Human beinga are subjecta of both introapeotion

and extroapeotion and thia oarriea with it the poaaibility of

applylng introapeotive atandarda to outaide thinga or eventa.Thia

would be the caae if we were to paaa a valuational .judgment upon the

whole world.It would be a miaapplioation of introapeotive atandarda

to external thinga. But auoh atandarda might be applied to aocial

eventa which concern beinga that are aabjecta of extro-aM Intro-

apeotion alike.But they apply to phyaical eventa and beinga only

if the latter are conceived aa guided by aome payohologioal factora

-aa waa thought in anti(ittity for inatance.But human eventa have thia

Janua-like quality

,

Here the differenoe between moral and eathetio valuati

ahould be maationed inaofar the latter oonoerna natural thinga and

>) dtriotly apeaking "Introapeotive maat not mean" relative" eitherBut if one aaya that a property ©r a atandard are "relative we*might aak: relatively to what ia it relative? Bven auoh a modernThomiat thinker like Bdith ötein who triea to integrate HuaS^^a
phenomenology with Thomiam doea agree that there ia a relativitv
in moral valuatlona in the aenae that they do not apply to the
whole univere« but only to a part of it.namely the living
beinga. f8ee"Bndlichea und jiwigea öein" 195C,B.Nauwelaerta.Louvain
Verlag Herder,^reiburg) * '

ona



aventa or rather their forma.To paaa auch a Judgment no recourae
to mtroapeotion ia neceaaary arxd obaervation of the external forma
aeema auffioient .But if moral valuea were primary and eathetlo
valuea aeoondary and dependent on/the former ,then eathetic valuea
would be functiona of fanotiona.

II.
. The Form of the Bthloal Appralaal

The material contenta of the ethioal relationahip are grounded
in ita form. The latter generatea aa it were the terma and the
omtenta of the valuation. It generatea a mechanism of appraiaal
which functiona reaaonably well ander normal aocial circumatancea
and requirea no apecial intellectaal powera.All ethical tranaactiona
involve three terma: an agent.an aotee and an appraiaer.The latter
oorreaponda in praotice to the legialator and "aaaaaaea" what
the agent doea to the actee .These three factora are eaaential -

-even if they are not aeparate peraona- they conatitute a aort of
tribunal where there is a defendant(the agent) ,an accuaerfthe
acteeJ and a Judge (the appraiaer) .Thia ia the ideal aet-up of any
moral transaction.

The reault of the appraiaal ia fairly uniform and gaaranteed
by the functioning of theae terma .namely the^^pjralaer alwaya
Jttdgea the action of the agent aa though he fthe appraiaer)
were at the reoeiring end of the action.Withoat being the actee
he figarea himaelf in the poaition of the actee ,not of the agent
when he paaaea hia Judgment.Thia poaition guaranteea the e^uity
of the reault. If the Judgment were paaaed fron the atandpoint
Of the agent ,it could not be Juat becauae the agenta deairea the
reault of hia action.The appraiaer aaaeaaea it by the conaeiuencea
on the actee but he appliea deapite hia identifioation wi th the actee
a oorrective in calculating the "intention" of the agent.



»^t t». ag»t .,ould .o-.e cannot ^„„ t.at .H, onl, atatea

glit.If th, appralser „ould Judge from the vlawpoint of tha

gont ..„ eood. ..„a a .a„.a, „, ,,, In,ulaUlon „Ig.t tMn.
t.at u ie good .or t^ .ar.Uo .0 dia in orda, to sa„ Ms aoul

..«=11, douM^l U t^ appralaar .o.ld „„t„„ mto t.a paaaia.
Of Poaltl,, raiaa „r ^tarlal pr.acrlptlona 0. actlon.,^a^ '
3tay within the domain of neeatlvp rin «=. ^Ol negative rulea isaued in the interest
of the aotee,

tt. Idantlfioatl«. ot the apprala.r .», t,a actaa and tha
n.gatl«., af t,» a.„c.l ruxa „„ , ,„„,j„„„ „, ^^^^^ ^^^^^
An athloal rula oonatruad fro. th. atandpolnt of th, ag.at
would be dlaaatroua for aooletv P^^^f /10

r aooIets.Protagoraaänd the oophlata and
Nl.t,ache m „Odern tl^a trlad t„ oonatru, athloal n.l,a fr^ tha
Position Of the aga„t.But auoh Vefor." of ethloa leada t. Ua
deatructlon.Ihe tra. proph.ta and preachara of tha athloal law
al«a,a trled to lnd„o. tha agant to ta^ tha poaltlon of tha aote.
in the athloal tranar.otlon.Ih. „hole hlator, of „orala oonslata of
Ithaaa attempta at tha parawalon of tha agant.

Oh, mallfloation ^at be .«da at tha outaat, the ™del
Of the ethloal tranaaotlon aet up hara la a .alld guld. m the fleld
Of indi^idual athloa l.a. of actlona of private Indlvlddala as :he,
aff.ot othar m«tl,e,a of a aooiety.Ihe altuatlon la dlfferent 1„
the fl.ld Of publio pouo, .Ihaa. t»o flelda^pabllo paxio, and

'

tndlvldual ethloa „at he l..»t apart .Colleotlve aotion of aooiat,
la the reaalt of tha ganeral "plan of llfe" of th.,,aoolat, „hloh
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»°'-^'^ 0^ a poaitiTe natara ./hile individaal
actionö ooEform to the anal i #.» 4„-n « .. -, ,^"^^^' indi idaal plan.s th^t goyern the Urea
0- the individaa.U and ora viaible in their "Intention.".

^" lnrarl.nt e^hioai rale 1. derivable from the triadio
• hioal r..ationahip .nd tha position of t^ apprai.er identiried
with th. aotee.The ruia i. , .^rt of i.,er.tive addre.ued b , th.
appral.er(a3 acteei to the agent.If the golden r^an were Icept i„
negative t.r.3 ,the three ter.ed ethio.l relatton.hip de.oribed
above ccal. b« ooneidered a. a dra^ti.ation of ^e golden .ean.
But the l.tter i. .pelied in positive ter.3 and is thererove de-
oeptive as all poaitive imperative, whioh are atated f«. the
3tandpoi|t Of the agont.The proble. then arides :what ia the
golden aean

, a problom wa4.ch doe. not ariae if the rale is
«tafd in |he for. of a prohibitive imperative -addresaed aa it
were b, the actee to the agent-.It oan be .i.pl, atated • «i de

dcne unto ,oa". .hia .eans:.A. an agent identif, IS^-^ftf .e,th.
actee

,
and aot aaoordingl,." .he rule ia evident in it. juat forml-

atiou and re,araa noither .pe.ial ^o.ledge no* wi3do...dlcation
in the ethioal sph.re tend. to ino.loate thia rule on ^1 individuala
It i8 therefore tacitiv aa ir>Pii fhr+. « ^. ,

''''

ci^xi,i.,v a3oU..ed ttuit ever^bod- knowö it ai.d aots
ßcoordinglT;,

'l.e r,l. „. e.=K doe. not var. In the „oura, cf .«latlo-.onl,
lt. ran«.(.,tentl<,nl Is eabjeot to ctag. ,,„,„3, i„ .,, „„„„, „,
hlatcr, th, rulo enbrac. an ev.r gre.ter n«,»b.r of b,l„g. „bo
aro^thousht to be «t „.bjeots aM obj.ot. of ..e ethioal rul..
It firat fincompusüea faudllA-i i-h»rx 4---vi »« laLatied^then triba^^netiena and flnally eH
.«n cn. o,e„ .nl-ala (et le„,t aa aot.o.-.lto. aanklnd b.o„.„.
. "aoolet/.Tho intontlon of the ral, change. in the »enae that
«r.t onx, the a^ions „nd thei, co„».,,.„„e. „, .,,,,., „, ^^^^_^^^^

The development of paychologloal knowledge.the prograaa of introapectiv«

«we,reneä3 thaa infl««noea the ethlOfO. arpraiaal.ihis hlwtorioal prooeas

ooald be oalled the proceos of deformaliÄati on In social Inotitatioi.a^

It is dlaoernible alüo in the field of lewiin thi^t not the'^forn'*

Of oontraotual and other actlon U con^iidered but in the fir^t place the
in- V
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tentions of the partiea,.

But the social origln of ethioal lawa ia evident at onoe.
of the ethical rule

If we carry intension or extension (ränge )/too far,society

is bound to deatroy itaelf and ethioa alike in the procesa*

If the nile would embraoe all living beings in ilature or if

apec'ilation would fruatrate all aotion for inatance by adopting

the principle of individual irresponaibilityand deny the

existenoe of gailt on a praotioal plan, then auch abaolutized

ethica would become a raiafortune inatead of t&^iMN^ a blesaing.

The ethioal rule oannot be apelled poaitively -that ia

to preaoribe a form of aotion aa. did i^nt »The moment we venture

into the field of positive aotion, we atep' into the province

of public policy and deviae rulea whioh may be easily abuaed

for the moat unethical enda.We should not budge from the poai«

tion of the actee- which aeta up a watch to prevent injuatice.

People differ aa to whst ahould or ahould not be done and it ia

eaay to find that the neighbor ahould be liq.uidated beoause he

ia intrinaically evil or in order to aave hia aoul or

to aave mankind ,the future ,perform a miasion etc. etc.

It ia not the aim of ethical theory to change the rule of

ethica nor haa any theory of thia kind worthy of the name '^ethica'*

ever done ao« Extension and intenaion of the rule waa changed by

religion rather or lawgivera not by theoriata of ethica. The

thaoriea only provide the juatification or the theoretioal

super atructure. The number of theae juatificationa ia very

great ••^ometimea it ia justified by the will of Deity,

aoraetiiaea it revolvea around the conoept of happineaa .dometimea

the will of Peity and happineaa are oombined ,aometimea happineaa

in the hereafter ia preaented aa juatification. oometimea the

obedience to the rule ia thought to carry aelf-aatiafaotion

and ia thua Identified in itaelf with happineaa.Thia ia called auto-
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'^heaa «iHMBM attempta at justifioation aeem to refleot,

however, a fear that no auoh rational Juatifioation ia poaaible,

They have all one charateriatlo in common :they would prove that

the relationship between the agent and tHe aotee ia a aymmetrioal

one .Happineas of the latter oarriea with it happineaa for the

forraer.But thia ia aa a rule falae -the relationahip between them

ia aa oftan aa not -.aa^^Lometrical.If it were aymmetrioal then

no auch perauaaive power woald be waated on the Juatifioation^

But why not admit that a Juatifioation in terma of individual

ha^ppineaa ia not poaaible but in terma of aocial needa evident

and eaay.The theoriea of the autonomiata aeem to put ethioa on a

high pedeatal while being an abandonment of Juatifioation in a

a/phiaticated way»If the good ia done "for ita own aake" then it

ia done for no reaaon at all or rather aa a matter of preferenoe

or love.But the exiatenoe of auoh love or preferenoe ia Juat

the Problem faoed by aociety and it ia no National Justifioation

of ethical conduct.All attempta at Juatifioation of the ethical

rule on individual grounda are vain»

But they are alao unneceaaary ainoe the ethical pattern ia

the pattern of soo^äI life and nobody haa found any aubatitute for

it.But it ia neoeaaary on the plane of oivi3(zed living.Without iL

all energiea of aocietiea would be ocnaumed in aelf-polioing ,it3

elimination would therefore eliminate oivilization aa we know it

and pulverize aociety into amall family unita auoh aa existed

at the dawn of humanity^xhe individual agent ia not re lUired to

aee thia Justifioation ,he may be moved by aympathy or a aenae of

duty acquired daring hia life etc.- There ia no individual rational

Juatifioation for ethical behavior Juat there would be none for

a rule that human beinga ahould not crawl on all foura if auch

were their deaire.But it may be aasumed that a majority of men
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prefer their human atalaa and are ready to pat up with aome

liraitations of thelr fteedöm In order to kaep it aince their human

atatua givea them more power than they oould ever aohiev« on a lower

level of exiateno«. Thia aurplua of power oompenaatea them for the

loaa of freedom.Man haa no ohoioe :he muat accept hia atatua aa a

iole or reject it aa a whole.'iJhe aatiafaotion-or happineaa of

acting morally- and th*'« ia such aatiafaotion- oonsiata in living

aa a human being on a civilized level with other human beinga-

a level concomitant with and neceaaary at that atage of evolution..

If one would aay that the etiiical rule ta relative, it could be
expreaaes

{ aaked ; relatively to what ia it relative? It / the aooially

neoeaaary behavior on a given oultural level. On thia level

it ia naturaiinaofar oulture or civilization are natural ,

The rule while being aooially indiapenaable muat not be in-

dividually advantageoua or even feit aa deairable.It ia obvioua

that there ia no guarantee on the plane of living for any individual

to do tader all oiroumatancea thinga that aeem to hi:a deairable.
u 116

There mey ariae a oonflict even incompatibility between/aooially

and individually deairabl« although the former will turn out to

be in the laat reaort the deairable under civii^Jed ciroumatancea,

I mentioned already that preoepta ofjLecial polioy which

may generate rulea and atandarda of public polioy ahould not be

confuaed with the moral rule of Individual ethioa aa exhibited

in the three-termed ethioal relationahip. Poaitlve material rulea

aet up for guidanoe of ethioal behavior are generally auoh pre-

oepta of publio polioy -plana of aooial aotion-not of individual

moral3.A typioal example of such a rule and of the oonfuaion

of the individual and aooial ränge ia for inatanoe the utilitarian

oaloulua expreaaed aa the "greateat happineaa for the greateat number"

Thia 13 a prinoiple of aooial ethioa but oannot be a rule of
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individaal moral oonduct.There mat be ,of oourae, no oontradiotion

betweea thia rul« -which ia a prinoiple of social politioa not of

individual ethioa- and the rule of individaal ethioa but there might

be caaea v<here they are incompatible.The utilitarian rale expreaaea

tue broader aima of aooiety aa a whole not a rale of conduot for tho

individaal in hia dealinga with other individuala.It ia apelled

in positive terraa^aa against tho negative rale of individaal ethioa-

it States what society ahould plan and aim at,not the rule b.7 whioh

an individual ia guided or ahould or even oould be guided in hia

transaotiona with his neighbors. I^o individual ia aupposed to know

what aotions of his with regard to some other individual would realize

the ideal of the greateat happineaa for the greateat nuraber^This

preaupposea a vaat amount of knowledge and even wiadom which may be

poaseased by the social politioian but muat not be the property of

the average man. It would be possible for an individual to Juatify

the greatest wrong and moat abomlnable abuaea of individual power

Just by advancing thia lofty prinoiple aa a juatification of action.

The social politioian could also be guilty of auch an abuse.Only

political appointees or eleoted lawgivera are aupposed to know when

and how to aot on auch a baaia. If the actione of aooial politioiana
«

are also fraught with abuaea on thia basis^the oorrective action

ia a matter of group deoiaion.l But we oan aee here why rula of

individual ethics should be spelled out in negative imperatives.

i3uch a maxim aa "the end justifies the meana" oan also be a Pro-

blem of social polioy not of individual ethioa. It haa no place at

all in the three-termed ethical relationahip dealing with individual

aotion.In thia ethical transaotion agent and actee are on e iual terms.

If the actee would ever be oonsidered a "means" he could be hurt in

the process.This Problem of "end" and"means" arises on the level of

public polioy. If we would accept the theory that society haa aome
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apeoial meam-then the Individual could be oonaidered a "means"

for the aohievement of theae ends- apart from being an aatonomoua

individual on the ethical plane in ita dealinga with other individ.

uals -e^ually autonomoua.

öinoe the ability to ohooae is atresaed in ethical theory

-inaofar aa determiniam of action ia oonoerned- a few worda ahould

be aaid aboat the problem of choioea.lt ia doubtful whether thia

queation haa real relevanoe in praotioal ethioa.The exiatence of

aeveral ohoioea -or a multiplicity of poaaible plana of action-

ia a reaalt of abatraot thought.An individaal obeying only urgea

and inatinota and unable to have piotured alternativea of action

aa mental modela before him-haa no ohoicea.Bat the awareneas of

ohoioe and of freedom of ohoice doea not prec^ude the exiatence of

determinanta ,One may be aware of the ohoicea and unaware of the

determinanta -aa a rule one ia unaware of the determinanta. The

awareneaa of freedom of choice thua baaed on introapection ia not

in oontradiction with objectively exiatent determinanta. /he the

r

and to what extent auch determinanta exiat objeotively ia another
introapective

matt er.The/awareneaa of choicea may be the aource of the illuaion
objective

of/"freedom" of ohoice. But what practic^l differenoe ia there

between freedom of choice and determined choice if the number of

alternativea ia very great?If one oan really chooae between 100

couraea of action in a given aituation ,he ia practically "free'*

or it will aeem to thia way even if hia ultiraate choice or de-

oiaion ia determined.by aomething unknown to him.

But moat choicea have nc^thical relevanoe .The queation whether

I ahall uae my money to travel to Ouba or to Japan, ia ethically

irrelevant jit would be ethically relevant if I had the alternative

of traveling or giving away the money to the poor. There ia in

fact only one choice with which an agent can be «onfronted in the
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ethical transaotion. 'i^hi^ohoioe is uniform if it is to be ethioally

(
and/or irrational preference

meaningfal ;it ia the one between the agent^a advantage/and the

intereata of other beinga.If the agent ia not oonfronted by this

apecial kind of ohoice,there ia no ethical iaaue^Thua the multipli-

City of ohoicea ia an illuaion.V/hen an ethical iaaue ariaea in the

relationahip between two individuala and one of them ia called to

make a "deoiaion'^ ,he faoes thia apeoific ohoioe.If the problem ia

a different one, the iaaae ia not ethical. Irrational preference

and advantage are aimilar although not ectuivalent in an ethical

caloulua,- It v/ould be alao an illuaion to sappoae that there is

a multiplicity of choicea in the ethical tranaaction becairae one

could ohooae not only betv/een the good and the evil but betvveen

the good, the better ad the beat.Uow if the alternative ; advantage

and/or peraonal liking veraua the intereata of other people -ia DM\

involvedjthen nothing would prevent anybody from doing the beat,

If he did only the aecond beat,thi3 would reflect perhapa on hia

intellectual powera ,not on hia ethioal character^

It ia knov/n from praotical paychology that-if oonfronted

with the apeclfic ethioal alternative (advantage and/or preference

veraua intereata of othera) human beinga are inclined to follow up

their advantage «Thia isisjBi>«ft the ethical imperative in ita negative

form aeeka to prevent ,The queation of individual rejaonaiblity ia

alao looked aakanoe atby the common man beoauae regardless of v;hether

we accept the principle of reapo^bility or irreaponaibility , any of

theae principlea worka both waya and in aimilar faahion for every-

body.Kither everybody ia reaponaible for hia actiona or nobody ia-

but honever thia might be- it would atill be aocially inadmiaaiblo

and would be feit aa "unjuat'' if the principle of irreaponaibility

would confer apecial advantagea or privilegea on the wrongdoer-

-aa againat the law abiding man-merely in virtue of the former^a

irreaponaibility.A principle that would offer apecial rewarda to the

unethical and carry with it diaadvantagaa for the obaervera of rulea
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would turn out destruotive iä. organized sooiety.It is naraely generally

assamed that dosire of advantage or ttie uninhiblted prevalenoe of

likings are the U3ual motivea of the evil. The cominon man aösuinea -
on the whole the

-and/rightly so- that with the exoeption of/mentally deranged every-

body has a aimilar degree of opportunity to avoid the evil and to do

good .He also knowa that as a matter of inolination -he and everybody

eise- probably would prefer to follow up their advantage with dis-

regard of the interesta of other people.If he then^aaorificea'^

Pnoh inclinations to the ethical rule i.e. the intereata of others

he demands the same saorifioe of everybody.Theae beliefa of the

common man are simply based on the assumed aimilarity of human nature."^)

We also See here that the ethical alternative ia aö aimple that piain

common aense is a aufficient mental equipment for thia kind of dis-

crimination.To aaseas WnryhTfftyfgtittirgi »:« <»«:«.• <•-•<• ±xaaatxxl human i action

( • € • « I • « «<t'.*4 ••4-* in terris of ita helpfulneaa or hurtfulneas

to the other fellow ia relatively easy and fraught with little posaibility
esthetic

of error - aa againat the/appraiaal of a work of art which requirea

expert knowledge •

There is a number of reaaons why it ia difficult or even im-

poasible to set up a working rule of ethics in positive terma^This

was recognized by aociety which -very aeldom- designedsuch a rule

of action ar irapoaed aanctions for ita disregard .The biblical

Decalogue for instance ia composed mainly of prohibitive -not of positive

terma although some of thenJare expressed positive ly as for instance

the requirement of respectful treatment of parenta which is in fact a

j^) »»Uow if it is in cur power to do noble or base acta,and likewise ii

cur power not to do them,and thia waa what good or bad ineant,then
it is in cur power to be virtuous or vioious".(Uicomachean Ethics
Bk.III, (:^Yi. 5, 1113 b, 11)
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Prohibition of diJsireapeot. Positive rulea are apt to become obsolete

if they are apeoifio not general and the general are meaningleas

or easy to abuse.Public polioy ohangea in the courae of evolution of

Society. Sxamples of positive goodness are frequent-but they are

admired or rewarded asfapeoial merit and noi. oonsidered aa moral Oblig-

ation - aa for instanoe the aot of a man who sacrifioes his own life

in Order to save another one from drovming v/ithout being a life-gaard.

It may be that a positive rule such as ; "do unto others what you

want done to you" supplementing the negative rule would Cover the

whole field of ethical action but sooiety does not prescribe obedience

to this rule ,it only pays obeisanoe to it .Christian love conceived

as imperative includes both-the positive and the negative -rule

but it ia also an ''ideal" rather than a presoription.3ach love also
individuai

belongs within the field of social policy not of/ ethical rules
t emporarily

although it changed/the pattern of life of the early Christian Commun-

ity. All auch positive rules or ideala are an outgrowth of the culture

of a given epoch and have no good chanoe of survival^They '^>hould not

be confused with the negative imperative of the individuai ethical

rule.An ethios built on a positive rule would be constructed from

the Standpoint of the agent,not of the actee and this is methoaogical*

ly the main difference between social goala -such as the greatest

happiness foijthe greatest number- and the individuai ethical rule.

In the field of individuai ethics such position is vicious because
easily

while everybody Icnowa/what should not be done to him-although there

might be doubts even in this field- very few sages know what should

be done. A m^n could kill his neighbor even out of love - adopting th«
it

Viewpoint of the agent- but he could not do/adopting the vewpoint

of the ac»ee (or appraiser) becauae the latter would see in it a
mostly

wrong.Vhat were called "virtues" are also/positiväideals setting

up like the positive ethical rules general rules df conduct from the

Standpoint of the agent and they are subject to the same limitations
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vT. Rthioal Galoulua
"' '

ITh^iitv of an objeotive oaloulua of goodneas

... -. .thiaa-? If anv primarymhysical evidence

and badneaa in individaal ethio8? If any v ^
oculd be such as to ahow b, wa, of peroeption giodneas and evil

.

the proble. .ou^d be aoluble .Aa of toda, t.ie ia not t.e caae

4v,»T ^fiaal of ethioal evolution,
although it might be a terminal ideal er e

.. . ^«^'Hßted on the aotee .damaging effeota of the

Viaible aaffering infliotea on

^a «m-nirioallv diaooverable in the peraon or

aotiona of the agenta empirioaiJ-y '^^

,. «e .«alr, of .he ac.ee «Is^t "^ho." e,U; ,.«. *M, oould

o^ld not b, properl, a.seas.d »l.ho.t .he .Knowledge of .he

. ,.t«r.sta of .he acte, and the Intentlons of the agent:

wiahea and intereata oi i-ac <»

. «^thont reoourae to introspeotion .payohologioal

in other worda without reoourao

l„,e,tisation eto.^PPOSing that all thea, factora were aooe.ai.le

.0 e^plrloal oognltion, then .he «nount of ».fferln« or losa

.Ufull, inflloted on .he aotee »o.ld he an ohJeotl,e .eaaare

Of the l~oxalltJ Of the aotlon .If auffering could he »ade

,lsihle .then the degree of e,il =o«ld -theo/re.loall, at leaat-

^u4v>a if such a condition

be meaaared objectively bj a maohine - ,if sucn

oould ever be aatiafied.

If t,»s aufferlng Is the .es.are of .he wrong.goodne.a ooald

.e „ea«red h, the »ount of aaorifi.e » i-P»"^ o» ^^'^

..t not h, the ^odnt Of goodness don. ainoe o.l...ha^^

^:^ZZ7^,s depend on the «iU or Intentione of the

^~^^\
. ^oT. the ereateat number" meaaurea

«k V'The Kreateat happineaa for the greaüe^

Tollet tL readlt and not . the Intent.on of .he agen. .he

^ m«^ derend on the intelligenoe ,not on the

reault of thia aort m^^^epena on

goodneaa of the agent.
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and reaervationa as the other positive rulea^The^^ atate what ahould

be done ,how one should live.How to .^ristotle hamility would not be

a virtue in the aame aense aa to primitive Christianitypwing to diff-

erent oonditiona ander whioh they lived and their different general

World view.Ariatotle speaks from the Standpoint of active citizenship,

the primitive Christian sees in the State a necessary evil and is re-

signed to render tinto Caesar what is Caesar* s -as an objeot not as

a sabjeot of politios ,he wants merel:; to'^appease the beast"^)

^e was not oonoerned with such worldly thing as the State »But all

such ideas have no basic importance in the unchanging pattern of

individual ethioal relationahip.

Is there any possibility of an objeotive oalculus of goodness

and badness in individual ethics? If primary physical evidenoe would

Show the form ( "gestalt") of goodness and badnesa ,the problem

would be solved.But we have seen that there are no sach forma

but they might stand as an ideal at the terminus of ethioal evolution*

Visible suffering inflicted on the actee ,damaging effeota of the

actions of the agenta empirically disooverable in the person or in

the affairs of the aotee oould be a showing of evil -but they

oould not be properly assesaed without the knowledge of the interests

and the wishea of the actee and of the intentions of the agent: in

X) To this
incarnate.It
without any
reformed ,it

a Christian*
the orphan.T
affairs that
practice bet
raore Justice
th# negative

hristian the Roman State must have been the evil

s very breatirf^vas sin.This state was a power-maohine
ideal goala.Se knew that this state oould not be

could only utterly diaappear if everybody beoame
This State' did not provide for the poor,the widow and

he Ohuroh had to do it.But so stränge are human
this soullesa,power-mad i^oman state worked out in

ter and exercised in its ideological neutrality
than States with ideal goala- if it watohed that

ethioal rule be observed within its frontiers.
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Philoaophioal tradition alwaya tried to Justify goodneas with

happineaa and to identify virtuoua ,good and happy life.This

oreatea another Illusion :that morals are o.anipresent and per-

meate the very textare of life, But ia this true*? On the whole the

business of livlng aeema to be ethioally neutral -aa auch the

buaineaa of a tailor ,aailor or artist haa no special raoral

complexion-apart from the required conacientiousneaa in werk.

The ethical conoept aeems to be rather a li liting concept -

aetting up -not hurdlea- but boundariea in the interest of the

other fellow.It oannot teil what a man ahould do but it can

teil him what he ahould not do land auch a rule seenia to be
a peaceful

a natural oondition of/oo-exiatence of beinRS »
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other worda : we oould not diapenae with payohologioal inferencea

and a reoourae to introapeotion. 3ut sapposing that these faotora

were known or aooeaaible to empirical Cognition ,then the amount of
willfiilly

auffering or Icaa/inflioted on the aotee would be an objeotive

meaaare of the inimoralit^^ of the aotion.Only if auffering coald be

made viaible along with los8,the degree of evil coald be meaaured

pbjectively by a maohine.But a^ich condition can aoarcely be ever

aatiafied.

If thus auffering (of the actee^ ia the meaaure of the

wrong, then goodneaa could bomeaaured by the amount of aacrificea

it impoaea on the agent but not by the amount of goodneaa done

or the good oon36q.uencea.0nly the amount of aacrifioe providea a correot
of the goodneaa of the agent

meaaure/and not the good reaulta aince they do not al^waya

depend on the will or the intention of the agent. "The greateat

happineaa for the greateat number" meaaurea goodneaa by the reault

not by the intention ani if by the intended reault, then not by the

amount of aactifice.But ihe vaatneaa of auch good reault may depend

on the intelligenoe and not on the goodneaa of the agent,

It ahould be atresaed that the actiona of martyra,3Äinta ,great

aacetica do not belong in the field of individual ethica but are a

part of aocial action.-^heir actiona which aet examplea for other

ebinga aaaume the proportiona of aocial action,they are heroical

and fulfill therefore a apecial function in aociety.Thia ia a part

of leaderahip and ia a reault of apecial mental powera, of uauaual

atrength of character or conviction etc. and aeema to be a apeciea

of geniua ,not of individual ethica. It ia by no meana aure that the

aaint ia more ethical in doinga and character than an average man-

even the oppoaite may be true- but he ia a geniua of aocial action

not of ethica. iainta impoae on theraaelvea aufferinga in virtue of

aome lofty principle,of a world view ,a3 the elect cftoaen by Deity

not neceaaarily aa individuala merely obeying the moral law.



17
oondltlon of p«ao0fttl oo-exiateaoe of httraan beingci

Uax Blaaer

Hew York City



Bbhjcaljv-aluation is a^^theory*^

Bthical valuation is a theory -it ds not a Single judgment ,nor a perceptual jud^ent

nor the discover?^ of any qucolity but a theory and that all the advantapee and drawbecks

of theory ,It is an itellectual constniction of social facts -that is a theoretical

superstructure ,not a perceptual oreven conceptual particuMr or reneral creation

such as Ter instance table or green or longand short or §ny ab^ract concept.lt is

a theory and the i/ord good and bad is based on that theory

^thetical valuation is also a theory but it applied not to social facts but to perceptual

facts which are visible as such -it is thereofre more of an epistemolofacal theory

If "beautii'ul '^means "oÄdered ,han.ionious etc.it is a theory about perceptual facts

and it Dresupposes the being ordered- by those things found to be ordered^It is therefore

a discovery of order in the first place , a pov;er to see odered things as ordered

just as a man who would see a triangle sees it "as " ax triangle . This is therefore

an epistcanological theory about things in the vjorld not a theory about social mber

order as is valuation in ethics. It relates to configurationsof things in the v/orld

not to human behavior«

If ethical valuations is an intellectual theory or a conception,the vrords "good " or

"bad" camiot designate in this franiwwork quaHties but positions "within this

theory which are functions of the theory/^ood " and "bad" are thereßore no qualities

Uke "green" not properties but rather such functions as "to be a father"

If "good " and "bad" are fmictions witliin a syston and therefore no properties

of persona or things /bhenit is clear v^y we cannot see physically any "good" or "bad"

since they are tenns mthin a system of concepts.-But it would have no sense to say

that uhese t&mis are relative or subjective or emotional , .hez re relative insofar

thez are teniis of a conceptual system and do not exist outside such a S3r3t^. oiinilarly

the concept of "long" or "lengbh" must be first intellectually constracted in order

to exist/There is no "length" in the ^^rorld as long as the System of such metric

concepts ts not created although there might be tri-dinensional things but thez re

neither long or shorb as long as we Ichow nothing about " ength." " Long " is

not a"quality" or a properby.lt is a quantitative descrintion which has a sense

if we have a str^daixi .d.th which the tl^ng that is "long" is comnar^.It has meaning

wd.thin the tei.« of such a Standard .Chxtside of it it has no meaning.



oince "good " and "bad" are intellectual fuiictions^not aualities of things,

therafore these descritptions "good" ?jd "bad" are mt grouiided biolo.^cally

they do not mean biological pr perties aiid therefore the discussion about freeioin of

^dJJ. has lit Ol e, Sense. Gertainly a stone viiich falls in ^he straight dlrectioh iriight thirk

that it does so out of its free vdll.if it could turn introspectively and reflectivelz
•

'
;

* '.•'
^ • *.-.'•'.. , -

_
'» •*'*

'
"

; i .
\'

int o its inside.ihen the. "falling" ^^rould become" an action" and it would look

introspectivaLy like a free action. J^xrbrospoc ivaLy it would look diff erently.

If we know however that such "quaHties" like "good " and "bad" are no nualities

-nd a^e not grounded biologically ,this rneans that bhej'-.are not connected intimatel3r

vdth the "nature" of a being,in other T^rords they have no biological impdrtance

being meaelj'" xasia± functions of an intell ctual social system.From this Tx>int

of view it iJoiAld have sense to say that actions are "free" in the field of ethics

since they are not biologically linked vjilrfi the indi-vidual so that the individual can
,

do indiff ei'ently the good or the bad thing» '

. ,

Apart froiu al]- this motivational causality has not the same meaning or character

as physical causalit^r that is as a law of nature.It is not a law of nature oreciselT»-

for '- e reasons stated above*



Hot es on /alue and Co/rnition
J-iZ

__The introspective basis of pH valuationg - moralj (esthetic? )

Moral valuation as finction of a plan- esthetic valuation as fimction of a gunction

if dealin^ >dth hi/^her objects
according to Le\7is :

Ilind of entities: l.substejitives
2» predicables ä'j adjectives

b) Verbs (fslse

Theory of value of I^C.Lerds:
An Analysis of Knoivled.Pie and Valuation (Clarence Ir^ylng Levds)
The Open Court Publishing Company,La Salle,Ill.

VIII •••Talu^tions represent one t^rpn of empirical Cognition ,,.

.

then correctness answers to a incl of objective fr^,ct,but one >;hich
can be le amed onLy from experience and is not d et emd.nable a priori

(Mathem. stateiaents are technical devices ,therfore the question whether thev are
true or not ,is p^ointless- thev may ,however,be correct or good -or br».d as devices

they replace actions -for instance indivLdual counting activit^r cr.n be
replaced by the use of nathen. signs that supersede it»

Ilevertheless they presupTX)se some anal^rsis of reality becauce if thr.t reality
Tfere not correctly represented by the sign^there must be error. These signs
are seiiantical ,not s^/nbactical

There r>.re no Ipms of thought but thoughts of correct con.juction ör disjunction
of facts in ror^lity dependents on the structure of facts not of thought,

But how about structure of sentences etc. viiich does it represent?

_ The in tent pf .co/?p-tiqn ;-•—equational
the structure —— m^rical if related to extrospective tliings

sentence as inage of introspective action. Its vehicle causalitv.



An A nalysis of Knowledge ahd Valuation

Chapter XII Kno:.lng,iödbdaag, Doing and Valuing

page 365 ! Evaluations are a form of enipirical knowledge ,not lundamentally diff erent

in w hat deterraines their truth or falsity, and what detemdnes their validity or

justification, from other kinds of enipirical knowledge.



Baals tmä. larms of uoral Yaluatlon
iiU.

I. IntroapeotJTe Baeia of moral Talaatlon

I ahall not try in thla methodologioal appMaoh to moral Talaation
to deflne the "what" of thtd valaation ,!.•. ita meaning or to aay

whether it be objeotire or aubjeotive »absolute or relative «to.

I shtll rather try to determlne tlis method by whloh we arrire at moral
Talaatlona.It Is oocamon knovle ge that It Id extreaely diffioalt

to reaoh an agreament aa to tlxelr natare or «yen at a oharaoterlz-

atlon of the klnd of kno vledge they oon^tltute-lf any. Profoddor

C.I.Lewld oalla them "a type of emplrloal oognltlon» .also "a form

of »mplrioal knowledgelX ) Bat doea thla mean that we are able to
j. . , .

In the aaaa «ay
diacrimlnete between good and erll/aa k«tnen olean water and polluted
water, by looklng at it or by maklng a chemloal analyaia or by a aimilpr
method? Bttt aappoaing that moral Taluätion I3 only a form of emotion-
al approTal,(thi3 ia for '^rofeaaor Charlea L.otevenaonWinka^n . 1« thla

a aolution of the problem or only a ahlft aa the qaeation arlae«

whether the alleged approval la not elioited by aome specific atat«

of affair« -perhapa an objeotire one wlth whloh the aabjeotive

approTsl l3 oo-ordinato?

Howeyer that might be,it ia diffioalt to deaorlbe auch a phyaioal
atate of affalra whloh oould b« aingled out aa morally good or bad.
It aeema that there exiata no partloular phyaioal faot that would

anawer per ae to the «d>ectiye "good" or "bad" in a moral aenae.Looking

m^rely at the phyaioal aide of thinga or eyenta - i.e. adoptlng what

I would call the "primary point of yieW, no definitlon of "good"

or bad^ in a moral aenae oan be giyen from aaeh a point of yiew.

Let ua oonaider for inatanoe aaoh an extreme ex^mple aa kllllng-

^JBynlaationa are a fom of emplrloal knowledge.not fandamentslbdifferent in ,vhat deter^ninea thelr truth or falaity ,and what
'

determlne a their ysiidity or Juatlfloatlon ,froa ot^er klnda of

S^?i'r««i*^K^?*f?" r""
"^"^ Anca.aia of öxowledge and Valuation"^en Court Pttbliahing Company,La aalle,Ill. Ohapter III Khowln«Doing and Valulng,page 360.

^niv,i.a^

"Bthioa and Langaa8»",Iew Hayea 1944



gyn r ily deemad morally reprehenjible: oould it really be 3t id that

any inatanoe of killiiig mat be morally bad? there yre euthanaaia

kllling3,kllling3 in Qelt-äieten^e , legal killingvi eto. It ia theM-
fore not enoixght to obaerve a klliing aa cPioh In order to pa^d an

•thtoal Judgtaent.üren acta tf robbery are not morally eqaivalent .oome

may be oommitted without aelfish rea^ona.Thris no ph;^8ioal model of

moral or ii moral aotion oan ba aet up .It doeti not aeem poasible to

define-from a primary or phyaioal point of vlew a moral or iirmioral

aotion. Phyaioal eventö aa aaoh aeam morally neutral.

Bat aoma phyaioal event'a iiiay aaaame a mcrai oömplaxion -i.e.

beoome aubj eot to moral Taluation- if wa lock at thtm from anothar

lavel of obaarvation- narialy aa ooourranoea within a pattern of

aoolal eventa-aoaa phyaical evanta arr aimaltaneoualy aooial eventa.

Aa parta of a aooial ayatem aventa may aaaoma a moral oolor. oinoa

thla ayatem ia oompoaad of bodiea in interaotio^ -it is partl;;,^ pliyaioal

in appaaranoa-partly it ij aa it wäre artifioial namaly injofar it ia

a raaalt of deliberata Organization ,of an int lleotaally plenned oon-

atraotion.lt ia not a mental oonatraotion in tte aama eense aa for

inatanoa Euolidaan geometry ainoa it ia oompoaad of ham^n bodiea, but

ia villad and oonatraad ainea it presappoaaa the existenoa and aotion

of minda whioh moald ita order and form.It ia partly plannad i.a.

untliinkable vithout .ainda.l'he mera axiatenoa of food ia for inatanoa

not äiiffioient to aapply a oity llke New York aa ia dona on a paraly

biologioal laval.Ordara nnat be giyen and plana drawn by lüillera

bakara and on more oonplax larala alao by oity and atata offioiala

to enaura the aapply .Theaa are acta of mental oonatruotion or
«

orgeniiation. On a rational lalral indiridaal minda alao lire on

tha leval of planning.Their plana are the aaveral "intentiona" i.e.

TOlitionally alanted int eile ctaal modala of the thinga to be dona.

Erer;^' orgiinisad aooiety praauppoaaa aome amcunt of auch '^planning''

V



Blementa floatlng dlaoretaly In « voi<i h

aa -food for tb» hanter v - nt. «i -imngr, or - place of r.at for the war,- whiol,

«„fc„ T iL-
^a^'»«« are a prodaot of an intell.eotual organlaatlon .Indl^aal or oolleotlra i e of

syaUm in iiueation and dueh Tain«« «,. . ,

m the «, Stern b, «Inda-and whlle oertalnl^ thoa.
eltmenta of the aystem have a oertain role fr«n fh- * ,^- . . ,

*" '°^® "<»n t*ie atandpolnt
or tue plan aa a whole . a "taI««" ™„ 4. v

„, ,
• * ^^^® "'^'** *• aaaigned and the aotOf aaagx.ent i. conatltutl.e of t.e ^i.e alt.ou«. not of t^oy^Ue role of «.e .i..e^ .UMn t.e a,ste.. Valuea are

then fünotiona of the orer-ell nlaitor«! , -.^ PJ-aMoral raluea are fantiona

Tldln, ,00. .0 . Ol.,. .« „o.od, ookxa u™ ... ..„ ,„ ^.
appiarlng ,t ti,e rlgit tim. to be lrln.4 i. »^ .

, , , of
»»•MM Itiu.d bjr the Irant.r.Tlw deor1» "«.tau. - /«,, 30,1^1 ji^_

A «Xuatlon,! oaloalu, i, „«rlotod to a ,oolal ,,.t.., „.„peraon..tMn.a,.,,„t, a,. ,„„. of ,o., dnt.u.otuaX „d„f, ,m!U ...„ «.. o.„otl„ oondUion of t.. .xiefnc, of raluea. Batth. .«ateno, of -.ind. ».t ala, .. p„„p„„, ,^„, ^^^^^,..o..m no aupx. o.^, ,„ t.. «„d b,t a„„, o.ang.. .^,
.an ». oonald« .. „g,t .r „ong, an «.Ing «, ..oc «g.t or«on, onl, t. . „ind .apabl. of f..nng tb. rlght or t., „„„,.

he ahowa therebv th^t^ hü "^ J^tigaent apon Ihe world aa a v.KnT



Thuci w« Bflad at lea^t the mind of the agent and of an aot««,!,««

of ^omebody able to experienoe and to under^tand right or wrong

or of an appraiaar who ooald perform the apprai^Jing in llen of the

aotee«Mind3 are neoeaaar? beoaxiae the eraluation prevmppodea the

tak-ng into aocount of an "* Intention" on the part of the agent

or of a plan of aotion on hia side without whioh there are no

motfil raluea mXv piain faeta.Farthermore there mast he in laoüt

eaaea the mind of the aotee oapable to feel a wrong.In a hiiman

dooietj? thia la extended to individaala who are not ^et or not

more able to feel the wrong .Bat they are proteoted b^; the moral

oode aa if they were.In thia ability to feel the wrong the^'intere^ts»'

of the aotee find an expreiä^ion. As a rale two minda are indispensable

for the T?.luation -beoaaae the agent i^i gailt^ if he haa the

Intention to kill or to woond aM the actee i3 wronged if he ia

killed without deairing it •("Holenti nin fit injuria" ).If theae

oonditiona are not dati^fied ,we woald he faoed by a natural

event-like the flow of water-not by elementd .lubjeot to raluation,

But thiö id not eno]^* Hot onlj» maat there be aach two lainds

but theae minda ma^t reeort to introapeotion in order to evalaate.

Moral eraloation pre^äupposea the existenoe of aelf-oonöoioaoneos«

It would be Impodaible to explain ^/hat »'oonaoiouvineoö" is to

a being \7hioh haa no oonaoiottöneaa Jnat aa it ia impo^sible

to 4in>litolto*«ing how "red** looka llke.fhe meaning of snoh terma aa

"intentiona", "wronga'* , ••ain" eto. oan onlj be explained to

beinga oapable of oon^oioaaneas and of ocnooload reaotion3 to

eyenta^Äperienoe in terma of kno ledge of the outöide world

(aa prorided b^^^ ph^'sioal soionoe) i.e. txtroajpeotion would not

be auffioient.A definition of moral propertiea otinnot be giyen

aerely in extroapeotire terma.Introapeotion i<j therefore pre-

auppoaed in moral yaluationa.Thia ia a fnot of utinoat i. portuace.



Condidering moh adjeotivaa a« "good" and "bad" in their

•thlOBl applloation and aaking abottt the propertiea aignified by

them.we dhould fir^t jfeta that theae ternu ar« limited to mean

1.) fttnotionc» of 8 dooial plan, 8.) fanotiona of an introdpectiva

World. Bat apart from th«a« propertiea the ethiccd adJeotiTed have

a oonnotatlon of metrielty like the worda "long" or "^hort". Thej

are metric temid and iapli^ a raeaaare.If one aa3?a"long dtreet"

he haa äome atreet in mind aa the Standard of ötreet length

ao that "long" meana in thia conte«t "longer than".And likeMae

"ahort^ means "shorter* than". If one apeaka about domebod^ aa

"good" or "bad" ,one has also in mind a atandard of goodneaa.

öttoh vaga« extrocSiseotlT« tertua li]ce''long" oan be made definite

by 8 preoiae meaaure-for Inatanoe the meter atiok- oonatricted out

of_exlatinß elementa of length in the world.But there ia no juoh

phyaloal model of moral goodne^a in the world^Io underätand pa&ln

term^ aa "juatioe''/lnja3ticÄ'',«gocdnea8" /'eyil'' /'right" "^rong''

In the moral aanae^w« maat preaappoae a ''soclety" ."mindö"

and tum to Introapection.A payohologioal prooess Id therefort

neoeaaary .V/e mast ereot of p^^^ohlo aaperatracture before

wt aan underatand moral valuationa and perform the Operation

of eTelTiationfthe eraiaational oaloalua' .Ihe Standard ia not jet

Tia the obaerration of the out^side world but yia payohologioal re-

fleotionr although the obsenretion of the oataide world may pro-

Ti: e a aort of oorroboretion onoe wa uaderdtand the ba^ic terraa

on the baais of introapeotion.^J

Xi "Intro3jjectiTe" ia b.7 no meand aiairalant to "aabjective*^ or to
relative • Bat if a propert^ or a atandard ia o^llad "relative"

w« ahou^d al aya aa]i:;relatively to wh«t id it relative V It ia
intereating that a modern religloua thinker lito Sdith otein
who triea to integrate ttidaerl^d phenomenolcg^' with Ihomiam
woald rejeot the notion that moral Talued are "aubJeotiTe" bat
agree that the^? ro^e ''relative in the aenoO thnt they do not txüilv
to the whole univerat but onl;? a part of it.n .lely the livin«
beingd.C Oompare ''Bndiiohaö und Bdfea Sein'^.1950,S.Iauw^
Louv^in-Yetl^ig Härder ^^reiburg)

ilauwelaertdy



The structaral differenoe between ethioal and eathttio valuea

beoome obrioaa: the formet ara baaioally introapeotlve.the latter

are extrospectIre; they are not grounded in a aooial relattöirship

of two minda ainoe •a.infle mind looking ato for.ia.ooafiffxtratione

oolora ato. of tHe nataral world oould -theoretically apeaking-

d.yelop eathetlo yaluationaA aooial aetting i3 not ad«antlal hare.

2taa on the faoe of it introapeotion ia not a neoaaaary oondttion

of aathetio ralmation.In moat oaaea an obaarvation of extarnal-facts-

sometime. man-»ada oreation ^e:ma auffioient.Bat if eataetio atandard^

war« applied to human aotiona -andporhapa beingd taken aa .^holaa-

than of ooara« tha^ might poaaibly^have aome ethioal ideao aa

pramlaa-and thoa. aethioal Idaaa «oald ba primärj and the e^thetio

onea aeoondary i.e. fanotiona of fanotiona.

Moral valuation reaalta from a aituation- a ralation^hip

bat^aen beinga.It therefore doaa not aaam ncoeaaary that the uaaal

mathoda of inTeatigation-inda.otire and daduotire- be oonaiderad

indiapensabla for the flnding of moral Talma a.Bat apart from thia

o^^ideration It aaema that thoae methola ara primariiy adapted

to the axternl woÄd aüd not to intröapeotion. Homan being. are,

höherer, aabjeota of both intro-and extroapeoti.on ao that a po.eibil-

itJ?Jf*adopting intaa-factiva atandarda to to axternal-phyaloal-

thlnga and eyenta.Thia ia a mtadireotlon *f aethod. Thia would

ha the ca«. if one woald paaa a raluational («aoral) judguent

on ttie wold aa • whola.^oh a atep would involTe miaepplication

of introal^otlTe atandarda to .xtefnal thinga. Bat aaoh atandarda

might oonaaiTably b. appli.4 to aooial ^ota aa the, ocnoarn beinga

th.t ara aabjaota of intro-and axtrcapaotion alilca. If applied

to phyaioal aranta they indioate an aasnmption that ph.aioal evant.

ara gaidad by payoholigioal faotora -aa waa for tnatanoe tha

oaa. in aHtl^uity. While thia may be a miatake .haman evout. poaa.aa

thia Janu8-llk« luallty*



II > The fermsoff thö Bthioal Iranaaotion

The material oontentö of the ethloal relation^hip are groanded In

Itö form whioh generatea -as it wert- the teriia and onntentd of

the raluetion. It al^o generataj the meohanlan of appraiaal which

ftinotiona reaaonabl^^ well in the u^ual social aetting and retiaires

no apeolaL intellectaal powera on the paxt of the partioipantö*

All ethioal tranaactiona Involve three terms • 1. ) an agent , E, ) an

aotee and 3.) an appraiaer.Ihe latter aaae^sea what the agent doea

to the aoteelDheae three ea^entl^l faofcora oonutitute a aort of

trlbtinal where there la -Ideall^ apeaking- a defendant (the agent),

an aooaaer(the aotea) and the Judge (the appraiaer).Thia ia the

ideal aet-ttp of an^ moral tranaaotion«

The r»«ult of the apprai;^al ia fairly uniform andfdependabie

ainoe it ia gaaranteed bj the method in \*ioh theae terma are

fanotioning: The appraiaer alvspiia jndgea the action of the

agent aa though wert at the reoeiving end of the aotion,i.e. in

the Position of the actee^He aaseases the reaulta or oonaeiuences

of the aotiona of the agsnt on the aotae and it ia from thia

standpoint that ha atataa vvhethar the aotion should or ahonld not

ba done.Ha/appliea^ho^yevarpOne oorreotira -\vhen judging not tha

aotion bat the agent- he aalcea allO'<nranoa for hia^intontiona "^

.

He doe3 not iaana e^n^ positive ^materlal mlaa^he meral; atates

-from the Standpoint of the aotea -v.'hat the agent ahould not do«

This set-up ensurea an aauitable reaalt. If the appraiaer woald

asaume the position of the agent ^the reaalt a might be di^aatroua

aven aaatfcning that the intentiona of the agent were good« hile

aTvrjbod^ Icnows what should not b a dcne to him, there ia doubt

about the deairable enda of action»?rom the poaition of the

In(iUiditor it might be good for the heretio to die to that hia

aoul be aaTaA«This ia the danger of Judging from the atandpoint

of the agent.It ia ecLUall;y dangerou^ to iasue poaitlra rulaa of
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aotlon 8inoe they maat be drawn up from the standpoint of the

agent and are aa^oeptible of abU3«« Ethioal rulea ooantracted

in poaitlye tenaa from the atandpoint of the agent would be dla-

autrous for aoolety. Protsgoras and the ^ophiats in antiqnity

and Nietsaehe in modern timea tried to aet up ethical rulea from

the Position of the agent «Bat the true propheta and preaohers

of the ethical law always tried to indaoe the agent to talte

the poaition of the aotee in life, The whole hiatory of morala

oonaiata of the aaah attonpta to peraaade the agent of the

righteoaaneaa of aaoh a oourae.

One auaiifioation ma^ be mado at the outaetithe modal

of the etiiioal tranaaotion aet up here oonoerna only the field

of indiridual ethioa ,not p blio polioy,but theae two fields

maat be kept oarefally apart^Otherwise oonfaaiona reault about

the aoope andoontents of the ethioal rale.In ita oolleotire aotion

aooiety may and soanetimea nruat aet up poaitiye rule of aotion

but auoh a rule would be and ia oonatraed fromt the atandpoint

of the agent.^hia ia methodclcgically the differenoa betmea

aocial goala -aaoh aa for inatanoe "the greateat happineaa ttx

the greateat number- and the individaal ethical rule goyerning

the relationahip between two membera of ocoiety*

An inrariant ethioal rule may be derired from the triadio

ethioal relationahip. It ia a aort of negatire liyperative addreased

to the agent.It reada: Do not do to me what you'do not want done

unto you. Thia rule ia simple ,it reiuirea no speoiel wiadom .

Kduoation in the ethioal aphere tenta to inouloate it on everybody.

^t ia therefore aaaumed that eyerybody knowa it and ahoald act

aooordingly X)
y The thref^-toriaed ethioel relationahip and ita rule could be en-
rlaaged aa a drarnatisation of the golden meall if the latter were
atated merely in the negative from the atandpoint of the aotee
But if it ia atated in poditire teraa ,then the laeation ariaea:
what ia the golden mean - with all ita oonooraitant dangera to the
acte«
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by th. wiix Of ^it,(reUgious Juatifioation) , ao..ti.«a th.
Jn3tlfioati<« l3 natarailatlo and rerolyei aro«r,^ .k
. ^

•t«Fo±ye« around the oonoevt of
napplneaa.^oiaetlmea will of Deit-o ««-i k ^°^ ^«^*y aod l»applnej3 are corctined orthe obedianoe to the rilt i« b^- itaei* ««m.- ^o„ ii^elf aatiafactor^' eud therefope
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no rational Juatifioation o^ i-k- —

i

"^ °' *^« '^l« 0*^ aa IndlTidual baala 1«



pos3i1>l..T.e. h.ve all one iSaraoteristio in oo..on :t.«, .ould

prove that the OMcal r.latiou.MP ^otween t^ agent and the acte«

. , „A fh«t "hapoln.de" for the latter oarriea with

la ajmmetrioal and that nappxu»»«

« -f^r the former.But thia bhia is not ru^oea^arily «»o

...i» »ould be ".asj" a,^ no proWee. and «ch a ra.t „»n. of

petsuaal« P«i'« ""»l* ""' " »BS"« »u j

l, the ,»«ifl«atlon »r> an lndl,ld.al le«l i. l.p..alW«.

i, „ld»>t and ea., In t.ma o* «oial .a.d..^he ...orla. of
.

„, aatono^l*. .... - ^t .tUios on a hl». p.d...al hd. a»

.,„ a sophl.«oa..d »a,. an ahando..».» of a»..pta a. .natiflca. on.

,h,r, 1» a po.aihUit, .hat .. .he .o.d i. don. ".or i.a o» aa..
,

. ,^ Rt all or for unknown reaaond or aa matter

it la done for no reaaon at aii or *«*

„, ..Clra -and no. aX>va„ oon^lo,^prafar.n...... sdoh ..oUonal

,„,.r.nc. oon.ti.u.as no raUona. „.a..«oa.io„ of e.hio.x oonduot.

M..„p.s a. äaa.lfi.a.lon of the ..hloal ml. on Indlvldnal

„„and. are abor.lv. or «In -.u>d P„haf.a-nnn.oeaaar4lno. .h.

..hl.^ Pa....n i. .h, pa.urn of aoclal Ufa and .h„, la no

aa*3.1.ul>. f.. It.'^'.is PC'«- —"
'"°°""' '"' "

''^°

lU..d xmns.1.3 .U.lna.lon ^.Id .l|l.ina.. o.TlU.a.lon >n

ita f^nlar for. and .alT.ri.o aocl,., in.o .InuM nnlt. .hat

a^a.ad a. .h. da» of hn.^l.,.'^h. lnd»ldaal a»». la no. r.-

,a,„d .0 s., .hla J»a.lfl.a.lon on hla P.r..nal aooonn..^ . Sh.

. ^n .^raonal jttatifioation for ethio^-l oonduot,

Bnt if ther« ia no personal ju«

v.im» ihoiiid not orawl on oll

there oould be none wh:? a human Deing ahoild not

foura or lire the life of a heuat If ^oh

maj orlti?

th.fr.edo. Of ao.lon.lf no. for o.h.r r.aaone.a. lea« .00...

, eoop,r..l« e.a»a oonfer. np«> e.er, on. of »e. >r.n nor.
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indiTiduaJ- power than they ooald erer aohleve on a "freer-Dut

lower ievel of exiateaoe. '£hia aarplua of po:<er oo upencäatea bhem

for the relative Icas of freedom.Iho datiafaotion of linng

moralls-or happineaa-and there ia aaoti a datiafaotion- oondiöta

in the aatiafaotion of living aa a hanm h«img AittAfl« oiwiliaed

lefel with other beinga ,0n thia Ievel tha ethioal rale la rational,

neoesaar? nnd aelfjustloatory

,

III. Ptelic T>olioy and iadlvidaal raorala

Aa I mentioned already : positive material raiea of ethioal

behavior are not imperatives of Indivldaal ethioa but precepta of

public polioy dram from the atandpoint of the agmt.fihej oanuot

provid« s Standard for individual aotion.lSint'a maxim ia auoh

a rale and tha mentioned ütiliterian rale ia of a ai^iilar kind,

Theae are all prinoiplea of social ethioa ,not of individual

ethioal aondtiot.Theae t'no aeta of ralea:the one negative end

invariant ,the other poaitive and differently apelled in differant

oilturej -rtiuat not l>«ta4ighti«i*o#lvablj be at varianoe with aaoh

other.'^he atilitarian rale definea for inatanoe the broadar aiaa

of 3*oial polio;^ bttt not the dutiea of the individiala in reg&rd
t

to hia neighbora.Only the aooial politioian.the lawgiver are

aipposed to know «hat the "greateat happineaa for the graateat

namber " rt auirea and a populär repreaentation wald be aappoaed

to oonfirm auoh viawa.An individual ia not aupposed to know thia

and to be guided by it in hia deallnga wtth hia neighbora.lt vould

be poajible for an individual to exoalpate the greateat wroag

Just by advancing auch lofty prinoiplea aa a justifioation of

hia aotiona.'ühia ahowa alao whj rulea of individual ethioa ahoald

b« apelled out in negative iiapcrativaa,

A maxira aueh aa "the end juwtifiea the laeana'^ «riaej only

on the Ievel of pntolio polioi' .There ia no place for it in the

three-terined ethioal relationahip dealing • ith individual actloa.
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Here the agent and the actee ere on e^ual termd «If the aotea

were oonaidered a '^meana, he oould be hurt in the prooeas.Bat if

öooiety has alms, then an Individual might be aon^idered aa a

meana for their ao!iievement ,but thi3 ivi a lueation of pabiio

polioy extraneoua to Indivldual ethics»

Bnforoibl« rales of individuel ethio« have generali^ been

dravm in negatire ^not in positive form.The panal lawe which

are detailed elaboretion^ of the ethioal law are prohibitions.

The blblioal Deoalogae ia oompoatd iiiainly of prohibitiona althoagh

aoiae of them are oonched in affirmative terma for inatance the re-

(iaireaent of a reapeotfal treatnent of parent^.But this ia in faot

a Prohibition of diare^peot^ Positive rulea aaoh for injtanae

aa "love yoar neighbor" rSenble v«ioh prinoiple*of pablic polioy

as the utilitarian or the Kentian prinoiplea.But theae positive

rules axe rather ideala -not mlea-of behavior.i?hey expreas mor«

^'piouä wiahea" (pia deaideria) than imperativea and thejreoarByüiia

aanotiona for their diaregard. Poaitive ralea are admired or

rew€urded aam speoial morit bat the? are not oonaidered aa a ttf^nLaL

Obligation aa for invStanoe the aot of amman who aaorifioea hia
*?K-

ovm life to aave anothtr one froni drowning (via.without being

a life-goard hj profeaaion).

A poaitive rule anoh aa ''de unto othera what :;on, want

done to you** aupplementing the negative rale inight oonoeivably

Cover the whole field of ethioal sotion but aociety doea not preaorib«

obedienoe to thia rule^it only paya obeiaance to it.Chriatian love

for inatanoe /ould inolude the negative and the poaitive nie

bat it iü also an "ideal" not a preacription. Aota of love are

"be^ond the oall of dat:;*^ »Aa a matter of faot pll poaitive ralea

of thia kind belong vit hin the field of aooial polioy and it ia

in thia aenaethat the imperative of love waa underatood by firat

Chriatiana aad ohanged aa a reault te.;porariiy the pattern of
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aooial life/ihey do not fom a part oS the pri^olples of/ethlca

within the term« of the ethioal traruaotion^ of the negative ethioel

mit. All auöh positive mlea usually are maxirnj of 30oial politioe

at s givan epooh,they are the ontgrowth of viome oreyailing v/orld

View and oontingent on it.All praoepta of a good or virtaous life

are of thia kind. To Aristotle humility would not be a virtae

in the sme aencia aa to priraitive Chriatianity owing to the diff-

' erenoeij of vorld view and world oonditions. Ariatotle dpaaka fron

the dtandpoint of aotive oitiz0nahip,the primitive Christian aeea

in the dtate a neoaaaar:; evil.äe ia reaigned to render anto Caeaar

what ia Caesar 'jä a^ anoobjeot not ai:j a aub.leot of politica.iie

mrita mereiy to^appeaae' the heaat" .^e was not oonoerned with sioä

worldly thinga aa the otate that waa doiuetiing alien to hira.< )

Bat all auch ideaa have no basia iif^portanoe for the invariant

pattern of individual ethioal relationohip»

Aolicne of mert^^ra^saints^great ascetice do not belong in the

field |f individual ethica bat are a part of aooial action;the^ set

an example for other being3 and aaeome the proportiona of social

aotlon;boing heroical »tho:? fnlfill a -Jpecifil fttnction in oooiat?.

They are a part of leadarahlp and preaappoie apeoial ir\entsl powers,

uniiaiial 3trength of oharaoter and oonviotion. The^ aaam asspeciad

of genims^not a spaolman of individaal ethioalt ia bj? no nean3 ^^ura

that the aaint is more ethioal in hio daalingi and aJh*#*öet1lr tht'n

the uverage man^ISven the oppo^lte raight be tma.He ia a geniua of

t^ocial aotion>not of ethios .Dainta inpoja on theia^elvea safforinga

<) 50 T.hi^ Jhriatian the ?ioman state nuit have .^eemed the^^evil in-

oarnate.It3 very braath vas din. It vaQ a "powar-maohine without

idej-1 gORls^It did not provide for the,/poor ,the widow and the

gio-

merelv by watohing that the negative ethioal ruxe be obderved

•Vit hin itsj front iera^

in virtua of 3ome lofty prinoiple.of a world vi:7^,aj the eleot 'o>ioaen

by Döity,not neoadaarily aa indivlduala meraly obeying the moral law.
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17. Choloe aad. ^^espoudlbility

The abllit^ to ohooae ia atreesed in ethioal theory inaofax

determiniatt. of action Is conoerned but it i a doubtfal whether choloe

kaa relevaaoe in praotio-i ethioö Jlaltiplicit3 of choioe^ or

podaible pland of action is a re^alt of ab^traot thought sino«

an individual ylelding onl^ to urgea and unabie to t^hink ha^ no

ohoioe^Awareneoa of ohoioea and even of freedom of choice doea

not preclade thö exi}=>tenoe of determinmt« of which one muat not

be aware.^he introapeotiv« awareneaa of ohoioei^ te? therefcre be

the youroe of an illuaion of objeotiv6 freedom of ohoioe.^iuppoaing,

hOT^eT^^r, that in s given Situation hundred alternatirea oouraea

or ohoicea would be poBSible J/faat practioal differenoe would thera

be ^etween aaÄ a ii«Ldati>tso*^*iö*»Öioea and tmdetermined freedom?

Freedom seema to inoreaiät i^^^itli the number of available ohoiceC

r«ffardle33 of the determinatenesa of the altiioata ohoioe.

Bat ohoioea have aa a rale no^thical signlficano^ 3ince

there ia onl^' one ethioally relevant ohoioe ; that between th«

agent'a adrantage and/or irrational preferenoe and the intereata

of other beinga .If thia aiternative ia not poaed , there ia no

ethiVBl probl^^Thua the multiplioit:; of choioe» ia an iiluaion.

In ans et doal iasue the agent fatea thia apeoifio dileniTia.

Othervdse the problea ia not ethioal.-Irrational preferenoe and

adRYantage reraua interaata of other beinga are aimiiar in an

ethioal oaloalaa althoagh not eijuivalent .-It ia olao an illuüion

to think that a nHiltiplioity of ohoioea exiata beoanae the agent

might ohooae not onlj? V«twaan good and evll but also between the Rood



the better end the beat.If the dllenuna of ad.antag, (or emotive
Preferenee) reraa. Intere.t. of othera la not poa.d,wh, ahouid
the ag«.t fail to ohocs. the be.t In the firat plaoe7 Fallur. to
do 8t would reneat perhapa on hi. Intelieotual powera.not
on hia ethioal oharaoter. It alao toom trora Observation that
If h>xman belngu are oonfronted with thia dllenuna,the, are inclined
to follow up their advantage.Thle la what the ethioal laperati^
in ita negative form aeeka to prevent,

The philoaophioal oj^etaphyaioal qaeatlon of tiitlmat. indly-
idual reaponalbUt, la/withont rel.vano. in praotioal ethio.. Be-
gardlaas of ultln^te prlnolpl-reaponaiblllt, or abaenoe tbere«.
an indlvidaal would atlU hare to aeoount for hia aotiona ainoe
the prlnoipie would work both waya -for the good and the evii.
It could not oonfer oneaided priyiiegea or advantagea on th.
wrongdo« at the expenoe of the Juat.Th. former oould not anjoy
an, prlviiegea over other people owlng to the abaeno. of "guilf
or to derlves adrantngea from his Ir^.apoaiMlujy.Thia ia alao
the resaon wh, the ooc^on man vlewa ,.ith miagivlnga apeculationa
about freedom of wlll-reeponalbUty veraue abaolute detemlniam eto
This »akea no aenae to hlm.He kno^a ver, well that aa matter of
inolination ererybody would prefer to ohoo^. Hia adrantag. with
diaregard of.the intereata of the othera.If Jxe then aaorificea
hia inolinationa to the ethioal rale,he demanda the aama aaorifio.
Of ererybody.Hia beliefa are baaed *h the aaaumed ai.iUrit, of
liuman natar«.^

wiaJ"i"n^oai''pi"er"n^'trd"th«'^Lrtif ^°*^ ^^'^ aota.and like-
-

meant.then iririrouJ°po;ert*''J?%i*5 Joi'roffiofou! ^"^ '"*
(Iloomaohean 3thioa,Bk.III,Ch.5,lll»b, 11

'^«io^a."



16
Tl.äthloal Caloalaa

la there any posaibilitj? of an objective oaloalua of goodneas

and toadneaa in Individaal ethioa? If an? priraeryphyaioal evidence

oottld be auflh 03 to ahow by waj of peroeptlon goodneaa end evil,

the Problem woit^d ba aoluble Jla of today thio id not the oaae

althoagh it laight be a terudnal Ideal of ethioal evolutlon.

Ylalble aaffering inflicted on the acte« .danaging effeota of the

aotions of the agenta empirically diaooyerable in the peraon or

in the iffaira of the actee might "ahow" eyil; yet, they oould

ooald not be properly a^seaaed vithoat the knomledge of the

Tiahes and intereata of the ectee and the intentions of the agent:

in other worda withoat recours« to introspection »paycholcgioal

inraatigation eto.^ppoaing that all theae factora were acoe<*aible

to «npirical oognition, then the sjaount of aaffering or Ic^a

wilfally inflioted on the aotee woald be tm objeotive measare

of the Inuuorality of the aotion .If aaffering could bc aade

Tiaible ,than the degree of evil ooald -theoeretically at leaat-

be oieaaared objectivel;y by a naohine - ,if sueh a oondition

ttottld erer be aatiified.

If thua aaffering ie the meaaare of the wrong,gocdne3a oould

be aeaaared by the amount of aaorifioe it impo^iea on the agent

bat not by the affioant of goodneaa done ainoe onlj' the araoant

of aaorifioe providea aaoh a oorreot meaaare ,not the good reaulta

aa they do not alwaya depend on the will or intention^ of the

agent . "The greateat happlneaa for the greatcat nuuber" meaaarea

goodneaa by the reaalt an.i not by the Intention of the agant.l'he

reaalt of thia aort may depend on the intelligenoe .not on the

goodneaa of the agent.
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TI>^thloal Oaloaln»

An objectiye oaloulua of goodne^jB pjtid evil oould be ooriötracd

If It vvere po^^^ible to öhow goodn^ss end eyll ph:;3ioailj .Jhis l3

not pojjüibie but we couid d^siorlba thid aa ideal of othio^l eTOlntion,

In aaoh an event vidlble aaffering inflioted on the ajtee^danage

didOOTc-rable empirioally in hi3 per^pn or r.ff&ira might "^how"

the dagree of evil; 5?et even then the Irtter oould not be proper-

1^ a^deased ithout the loiov/ledg« of the wlahed and intere^td of

the aotee and the intentiona of the agent-i.ö. v/itbout reooaree

to intrcapeotion and pöyoholog:y.But japooöing th&t all thev^e liff-

icultldö were aiirmounted, then the amount of auffering and loda

wilfull^ inflioted on the aotee would be an objective rneaaure

of the iiazaorality of the aotion.If the siiffering ooald be made

iaible^ then the degree of eril ooald be -at leaat theoretically-

maa<3nred b;^- a maohine»

If »affering i3 the meaeure of the wrong,then gocdneae coaia be

meadurea by the amount of sacrifioe It impoj^eö on the agent but

not by the an.ount of |oodnea3 done dince the good reöixltö do nct

Bl^Kr'^ depend on the will or intentiona of the agpnt bat on hi;a

intelligenoe, )

PhilOdophioal tradition alwaya tried to juatify goodneaa

with happineea an| to identify virtaoua,good r.nd happy life.This

oreatea another illuaionzthat morald are omnlpreöent and pervade

the very texture of lifa.ßut Is thia true? On the v^hole the bu^ine^äa

of living 3eeiAa to be ethioaliy neutral .The buaineaa of a tailor,

aailor or artlat a^ ^^oh ^eeniö to hare no ^^pecial moral oomplexion

(apart frora the will to and oonaoientiouöneaa in the werk) .The ethio-

ai oonoept aeema to be rather a liaiting oonoept,3etting liaitö in

the interest of the other fellow.It oannot teil a nan whpt he jhoaid

do but tella hiir. ivhat not to do ;yhioh rule ieogj to be r ncitural

l

^Sreai^eat happineaa for the greai ^^ öt na^iber" ia ? prinoipie neaaur-

in« KOodneiäS by the reauit and not the intention of '.he agenta

whioh alac p-orea that it 1 a not a rale of individaal ethioa.





The Terraa of the rithical l^ranaaotion

l'he importanoe of th© attenpt of Charles L. .Stevenson to oonstr^^ot

an ethioal theory beaed on an analysls of langnage 13 nndeniable»

Bnt the following objectiona oan be raiaed against hia ^jj^tLi-'^lar

theory;

1). kni? lingTiiatio terra la deaoriptive and nor< iat emotive even

j^
ethioal

if it be deaoriptive of enotiona» ) Bnt Stevenson' d/ theory ^onld still

atand even if his lingnlstio theory <{fefcf falae.

2»)'^he ränge or extanaion of the terrn "good" ia in hia naalysia

vagne beca^se it ia not olearly atated to^whioh objeota the term

''good" oan signifioantly apply in an ethioal context^

a») Hia definition of ''good" : ("This ia good " neans I arprove

of thi3;do aa well/ la arbitrary and atarta from aome arb.^'eotive

traita anpervening whwi goodneaa ia thonght of^ not from the gener-

ally aooepted juamm pre-analytic aenae of the ooncept.xhe latter

might for inatanoe be defined "^objectively** as meaning ''sonething

tliat ia helpfnl to some being and hnrtfnl to none"» -^he defini-

tion is loaded and takea for granted aomething that haa to be

proved naraely that beliefa and attittJdea ruike np goodneaa since

"approve'* elready impliea an "attitnde*\The reaaoning ia therefore

J^ ) oonf^are the objeotiona raiaed by Profeaaor Max Black in "Langr»age

ancl Philosophy"^ nnder the heading "äraotive Meaning".



oirciilar^
2

f4) Hia Statement that the conneotion betweon "belief "* and "attitnde"

i*e^ betvveen oonoeptnal thonght and deoiaiona,deaired eto. is paychlAogio-

al rather than logical in the ethioal oontext is meaningless sinoe

anoh a oonoatenation oan nerer bi logioal#

lation^shipa whether mental or ph^^sioal are not logical

a ohain of inferenoes^^uA^V^flö^JlA^ Cn th<

Faot^ial re-

ility thrst a Single belief dominatea affeotivity or a deoision so

oompletely that from thia point of Tiew the deoision is exolnsively

rational and yet irrational or wrong beoanse the belief is false.

His analyaia is therefore too si: ple^ ^
(5) rlia definition of "^good" as mesming "what I approve of" does not

apeoify who the "I" in -piestion l^ltime tely ia and hia explanation

in "juangnage and i^ithica" page 103 " ^I» does not refer to the present

«^ /£/

writer ,it refers to anym Speaker" ahowa that v/hat oonld be called

the "ethioal tranaaotion is not olear/
cit^üi^ cf

ÄöC^ÄHO«^ of what and/how many terms the ethioal relationship con-

siv3t3- «PÄV^assiiroe/ that thia relationship oonsists of what the

apealcer thinks and xnxx^nccJanxmzA his Titteranoe^

(6) JäbcfcaiTs an ethioal deoision "eralnative deoision"^'^ althoTigh

a deoision is never eval-.ntive ,onl- the)beliefj trtjiinri 1t rrr evaliiative.

There night be of conrse a"deoi3ion to evalnate " bnt thiii has nothing

to do v/ith ethioa.

(7) His ocnoept of "val^ie" and its apeoifio role in ethios is not

apelled ont olearly^

A) Oompare my artiole •'On 'Vill or the i-ievels of Aotion" in "The Jonrnal
of Philosophy'* ,volnine XL^ilo.S ,April 15,1943

t^] Conpttre his stateiaent in "3-nlletin of the Lastern Division or the
Arne ri oan i^hiloaophical Association" p^iblished for its 46th annn^l

meeting f Deoenber 1949)



Modern axiologioal tho^'^ght ia dtill heTuited by the triad of alleged

alnea *'the tr^ie,the good and the beantifnl»' althcigh this ooordination

13 ba^ied on oorifnaion#TrTith «1 aa an ntterano« miinely the ittterance

of tr^Tth may b« a ralne namely an ethloal one tnt trnth in the epistenio

aenae for instonoe a dogree of txnth neana a degree of apprcximation

to reality whioh is a deaorljation of the relationahip between tho^^ght

and faot bnt no apparalaal of s^tch fact for a hnman being or an^'body

elae.The "trnth" oonld be eliminated fron the triad/U/« ie^uof^a^'^ -

It Is also donbtfnl whether the a33nned valne in the eathetic

^mlverae of cliaconrae really .constitntej a ralne generioally ainilar

to ethical valrres do that the oon.jrr^ion of the two itinda \?\5;^au^-A.

imder a common heading is Jnatified^ 2here ia of oo^rae an act of

appraiaal pre^ant in the Jrdgrwnt of a work of art br»t what kind of

appraiaal ia it? It ia airiilar to the.t of an expert that weighs the

perfeotion of a dianiond or of a jeweller that probea gold or of a
imknown

oonnoiöSBTTr who triea to aaaign aoiae/painting to aome painter aocord-

ingd to the exhibited oharaoteriatioa^This appraiaal ia oertainly a

dort of "neaanrement" that inpliea a oriterion bnt what ia meas^ired
//

ii!^art ia genarally the degree of aohievement which ia a irfeation of

fact regardleaa of any anperrening emotive reaotion or attitrrde -^-o/it^

^ere is the aor^roe of the basio error in the oonaideration of valne in

JeopiTTooking npon art have little oompetenceart^It ia trne that

to ,jr!,dge7aohievement3 bnt atill experienoa the emotional reaponae

//

whioh inay oonfer a valne on the thing of ox^ .^xß^ßki>^%^;Ji*^f9^.^<»L^

this emotive or valnational reaponae the work of art -althongh ob.leotively

valnable in a profeaaional aenae-aa an aohievement- wonid have no

valne for them^Bnt thia anpervening ''valne*' ia by no meana eas^ntial 4^

i^S^ the real appraiaal done b^^ the expert^ )

/^^
) It may be that thia payohologioal valnational approaoh ia dne to the

Aristotelian analyaia of the tragedy which ia paychological and jTidgea

the work of art from the atandpolnt of tht emotive reaotion of the

andience.-B''»t if his baiio aaanmption that art ia "Imitation'' v^onld be

taken aa a atarting point^then onr dl fferentiation «^cnld become jnsti-

fied beoanae the degree of valne wonld be aimply the degree of the per-

feotion of the imitation which ia a j-ieation of fact or of a degree

of aohievement regardleaa of emotive reactiona and valnea thereby
edoribed to the work.I take of conrae ''Imitation" aa Ariatotle 3

model of analyaia withont regard to the worth or oorrectneaa of thia

particnlar model

•

oble and
hia

>^) •'And falaehood ia in it/aelf mean and c^ilpnble ,and trnth nobl

worth of praiBe"(Nioomaohean üthioa Bk lY,0h.7, 1127a,29) .TJh

wording ahowa that althongh Ariatotle oonaidera "trnth»^ aa valnable

•*in itaelf" he meana the trnthfnl ntteranoe aince he contra»»* it

wlth •falsehoociÄ* •

I



Aa for ethloal Jndgennt or appraiaal.we aee at onoe that thia U
in no aenae an appraiaal of profea^ional excellence or attalnment
baaed on etpert knowledge.Shwe are axperta in the theorlea of ethlcs
bnt no experta in ethica.An ethical act ia no achierement that re-
qnirea apeoial akill or competenoe.

»0 nnderatand Valrrea^ w« mtrat therefore fifferentlate betwaen
three baaic oonoepta: 1.) oomparlaon, 2) appraiaal ,and 3) valnation/
Theae terma are of different degree of richneaa :0oiapari3on inpliea

'orlierfor
°'' °^^^°* °^ oompariaon brt no appralaal.Appraiaal impliea

« ixgxxm of aohieremtnt and inolndea o ompar i s on^w coald anybody
Jndge to« orlginality of a painting withont knor/ing preyion« paintinga
Of which it night be a worthlesa initatlon?)valn«tion iH thia oaae
ahonld inolnde comparis/on and appraiaal althongh the conrerae ia not
trne .'ühia ralnation wonld contain the anperrening oharacteriatlo

of emotire attitnde toward the work.Whether an ethical «»Kxtu valTia-

tion impliea an appraiaal of sone kind-bnaed on some objectlre

characterlatloa -whether the emotive mt. traita are here basio

and e^aential in contradlatinction to the e«thetlc realm -theae are'

qTTeationa that onljc a oloae analyai» oonld d**<*3-wvB,

The Word "good" ia hy no neana nnivooal and aome of ita

T^aea ahow aimilar oonfnsicJna «a the nae of the word "valne" ontlined

above.She exprea^ion "he ia a good man" haa colloanially aometirae«

th« laaanlng "he ia an able man" withont any^ ethioal ocnrotr.tion of the

term jnat aa a "good key" haa a fOfif^-ir^^^S^̂ i-^ 1 3rtVirit.1i aea.ning;

it alao pointa to^ichieramenf no't to genrine goodnead.Ahra '"good

atatne" alao meana aohiaveiienti». Aa for a "good tree" it aight mean
ua i • »T ^ .T

in the
an achiereaant of Jatnre ,iIow the go*d done Mjaocn ethical aphere

may also req^ire an effort bnt the effort doea not tox/ the talenta

of the agent.jp: ia no achierenient.Jhe latter waaüct ia objectire

and oonld be regiatered by a nachine regiatering gradea of norfection



bnt It Is obvio^^3ly donbtfnl whether any raaohine oo^ild regiater

the goocLne33 of an aot.Theoretically at leaat naohinea fcr the

registration of artiatic perfection or aohievenent oonld be oon-

dtrncted bnt It ±3 diffionlt to aee how an ethioal investigator

oonld find ont the good by anoh a raachine^

If they exijted moral or ethical aotions wonld be a sociologioal

faot b^it their existenoe oannot be enpirloally proved If we aasnme

that the ethioal riality of the action dependa on ita motivea

beoanse the iiotivea are a laental fact imdiacoverable to other ninda*

If we wo^ild Jndge the morality of the action watExAtÄg in virtne

of Ita oonaecirenoea ,then the ecjstense of moral actione oonld be

proved beoanae there are nany instancea of oen aactificing their

Uvea in Order to aave other beinga^orioh moral aotions are thcrefore

a aociologioal faot.The moral law is at leaat a psyohological faot

regardlea^ of the fact whether the law waa diaoovered or invented
?erely
diaoovered» InaaniTich aa

thia law appeara ontaide of minda in doonüienta it ia a aociologioal

fact.The ethical investigator oannot change thaae facta,he nay try
»

to jnstify or to explain then^Aa a legialator he la nnÄeceaaary

»

•^inoe "good" and "evil" are correlatea aa for inatance the

ad.jectivea "ornel ^ and^conpaa^ionate" ,the nse of theae worda involvea

oompariaona« When ia a specific ^stnse aa.^iignable to theae worda?

When hp.a tha expreaaion "morally good** a definite neaning diatinct

from othar naea of the adjeotive "good"? I anbmit that this ia Vääj^

the oaaa if and only if we daal with aotiona of living beinga or

»heir anbatratnjn "oharacter'* »Not hing elaa i3 ^od or bed^Nov; aocnetimea

it is aaid that in thia specific oaaa tha nae of ^'right" and"wrong "

ia tha appropriata one ,(-^hia ia for iiiatanoa the opinion of Profeaaor

Jtevenson) .It ia thAnght that "good" ia nore general and inclndea

perhaps "right" bnt haa a more general application.That rnay be tr^e



bTit tuen tha meaning of the word "good" Id either non-thioal or ethioal

m a broader aenae ao aa to inome aooial Ideals not dtriotly ethioal

Obligation« es onr diacnsaion will ahcw,

A definite aense in the ethioal ränge la aaaignable to wa tue v/ord

"good" onl» if it i3 Ttsed in a scoietal context that ia "good" n

"good for do.aeboäy«We oan always aak "good for whom?" Thia sooietal implia

ation "for aonebodr elae" U alwaya pre^ent in the goodneas.A definite

referenoe U therefore aasignable to thia concept 4f we think of sono

Society of livlng beinga.Che terra la a pnrely sooietal ohe.Two beinga

mst be there if ttnc oeaning U to be asaignable to the tem "good"

and at leaat two beings are involved in any ethioal tranaaotion.A

goodneaa for.by and in it^elf ia meaningleaa inasa^-oh aa it haa no

•mpirioal applioation.Its existenoe oonld heither be prored nor dia-

prore^'f^.Bnt thia doea not mean that"good" ia relative, it only meana

that it mnst be relatable and that it ia relationaf'!*^
-"^^^oSSf

*^^*

only one being ia left in the world,what moral oonnotation/ its aots

or ita oharaoter hare? ^nppoaing that anoh a being wonld ccmmit

anloide or destroy the world,»hat moral neaning wonld anoh acta have

If the;; coTild not affeot any preaent or fntnre beInga -one of whoa

might be aod-? Thna if one iienld acoept the theory of goodneaa aa

e inality in the aenae in whioh G.B.Hoore apeaks of it ,
the inalifio-

»tion ahonld be aade that goodneaa ia oonti^ent on the exi3te::ce of

• aociety and that it oan «aka ita appearanoe in anoh a aooiety.Other.

«4.. 4t wonld renain ^notential* nnd nnncttoeable.

l\ U n trne that alzh exprea-iiona aa the "gool earta" are naed

althoigh the earth ia no li/ing belng.Bnt in thia caae the
«fJJ

»laa

the ooSnotation of e peraon or eren of a benerolent aeity and Ita

«oodneaa^ana goodneaa to other beinga,for inatanoe nen.The .ocial

fSntixtiT therefore giyen and ao ia the aooietal ralne.
^

1JfSimilariy the terl "foroe" reanirea^in a meaningf^l nae at . -at

"o eSitiea 3ince otherwlse the "foroe" in a^eation wonxd renain

jcÄ^*iR'oS*Sf^ooArae deaoribe God aa good or b ad and think that

thl oha?Kteri»ation conld atand even withont the exiaterce of other

SeinätBnt what wanins '"orJ.d 3^oh predicate hare if »PPlief to a

deitfiwaidlng orer a atntio or eren ohanging world withont ao-ne

feeUnI beinga aa objecta of ita actiona or p^rpoaea i.e. ontaide

Home aicietal oontext? How wonld ita goodneaa or badneaa be

«erciaJd? And if we wonld Jndge the lack cf .noh ^«1»?»/^,*"
inatanoe of "eiril".v;e ahonld atill jnage from a aooieoal point

of View,



r ^

Wlth this proviao the ooncapt of goodneda ^d\ q^nality bf üdncLa in

facVial relationahip Tvtth other minda ii^reasonablf ansteined

regardleas of the iasne of daterminiam veratra libertarlanism» If

determiniam ia aaaerted^then the goodneaa wonld be the nat^^ral wn-

dOTyment of a given mind, if abaolrrte freedom of deoiaion is asserted,

than the goodneas of deoislona wonld also be a qtnality of charaoter

aa in the foriner instanoe ao that in both oaaea the goodneas worjid

rednoe to charaoter whioh jhoerer ,in the firat oaae wonld be empirical

end in the aeoond tranaoendental.It ia only on the ci^eation of rer:;r?on3ibi/ •^

*ity that thia iasne of determinism verana indeterninisrn jconld hare a

bearing not on goodneaa^

The ethical adjeotivea are formed after the pattern of other

adjeotires whioh ahowa that in che pre-anal,ytic atage we aee in

goodneas a q^imlity of thinga bnt the ethioal adjectirea have a nniciTie ^eSi

löC>wM^»«iUi|^4i* in that they are an appraiaal of aooial aotion.rhey

involre ^IU\^Aq4m a oriterion or Standard of meaa^tre end are

therefore al.ilar to a^ich ad;Jeotivea aa "long** or '^ Short ^ bnt the
7

meaa^-jre In ine^tion doea not apply to material objecta bnt to aotiond
iinpliea

of minda und ia therefore payohological^'^i.on^'* «nonr/''longer than

r'^K

aometliing elae" and "ahort" iiplies '•ahorter than aonething elae"^
-up^ Standard
^he —artri in ii^eation is' not determined bnt dcfinite lengtha

oan be meaa^^red by maohinea^Ia there a oriterion or a maohine that

oonld neas^ire degrees of goodneaa? Thia may aeem p^iraa faoio donbtfr»!

bnt I r/onld anbmit that the objeotlre meaanr« of an aot of goodne»» cm€^(^^(C^

the dagree of aaorifioe it entaila in the agent^Thia ia how»Ter
«Mma to

B oriterion that/reqiiirea the krowledg« of h^iman minda in addition

to sktn enpirioal faPt^HrlTj therefore at^lea^t partly j>ayoholr>^>^ -^.^i^



theae three faotora are ejaential »It I3 therofore a 3ort of trib^inal

v;here there ia a Jn(ige. (the appraiaer) , a defendant ,(the agent)

and a potential plaintiff or aoonaerfthe aote©) »l'hia i3 the ideal

aet-np in any moral tranaaotion

Bnt here an important point ahonld be atated which explains whj' it

is ralativelj^ eaay to paaa an ethio--| Jrtdgnent and wh:/ the reanlt

ia fairly imiforni nndei' all oiro^iiiatanoea^It ia the faot that the

appraivjer Jrrdgea in anoh a way aft hongh he were at the reoeiving

end of the aotion^He fig-nrea himaelf aa a rrt.le in the po^ition of _

t he aotee,not of the agent »The agent who deairea the effeot of hia

aotion ia not reliable aa a Jndge-^nt the aotee vvho ia bo^md to

a^iffer or to profit b;^ it ,ia or oonld be in a poaition iirmediately ^^ H«/%a —

^he good or ^ad effeota of any aotion*
ric ^€fJtc l^ ^cZ'^p <lii((ty^

* yfr/i Bnt one i iportant q^-^alifioation mnat be n8.de.><
i5 ^faJuäL //K,

the field of individ^ml ethioa and of individnal jcltta aotions aa they

affect othar being3|3fM>V^the aotiorio of a man endowed with apeoial

social powera beo^iiae ±n anoh a oaae v/e l<^\iÄl^invade the field of

pnblio polioy and thia "^oiild ohanga the T^iotnre entirely^Bnt the

proper field of ethica are indiridnal^e^iÄWMi, Jnat aa civil or

oriiainal lav/s goyern the relationa between individnala aa arftoncnona

rniita within aooiety-not betv^een the whole of aociety or the atate with

uthe individnal - altho^tgh they may dr«w their aanotiona fron piiblio

axTthorization. The field of aooial polioy and of ^^W^hioa
of ^

\^fi\j^\i mnst be aet apart .Oonfnaion kaJDcnas theae two rangea ia one

of the nain reaaona of oonfnaiona in ethioal theory and reanlta in

the laolc of nnderatanding for the working of ethioal prinoiplea in

both of them.—

She idantifioation of the appraiaär with the aotee ia a oondition

of aoTiTid ethioa *If v/e wonld try to conatrne onr ethioa fron the

poaition of a poaaible agent, the reanlt wc^^d be diaaatroiia^Thia ia



"-/^-"t

dll ©thioal tranaaotiona involre three terad: an agent

,

"^an aotee and an appraicuer beoa-!?ae it i3 tiie latter that meaanrea what

the agent do'ea tc the r jtee.lheoreticalV ^^^^ ietter tvfo er one cf

the:'i oonid aBsmme or ns^rp the po^ition of the appraiaer biit aa a r^le



t 1$
To Ariat'orie-lrinirny la not a virtne ,to prinitive Chridtianit;' it

iii owing to the xntktxxtxK general differenoes of world tIöw and

the oiroTimstances tmder whioh Ar^ototle and the prinitire Ohristiana

lived.Ariatotla apeaka fron tha standpoint of aotive oitizenahip,

the Chrlatian ta Jeca in the atate a neeessary evil and is reaignad

to render tmto Oaeaar what is Caesarea* as an object [JS

not aa an aotive anbjeot of politios- he wantd rnerely to appeaae
worldly

the beadt.He is not ooncerned with snoh lactöqc/thinc^ aa the atate^

hJLcxL.^ Ji^c^ße,'M^^<^^/^^^^»:r^^^^-'
B\1t theae ;W«^ü<-*i>M^;*»i?S-^^^ ^^^^ nnchanging pettern of

ethioal relationship»

in ethical .heoriea ^i^ not only

^e/linl^-Qd

jcröcnal aetisfr.ctinr; I3J

iüudt obvions rational Jnstifioation of ethica -althongh jr-ti ''ication

on thit3 plane is inpoajible- bnt/iühe philoaophioal tradition

deaoribing virtnona and good life hcia oreated the ill-naicn thtt

ifill in theAfeext-rtre of life .Cn ynoh an aaanmption virtTrcT^smoraia

living ^happs' living eto. aeen to be the same thing.BT'^t the b^i.-:ine3S

of living in a hnman sooiety is aa a rnle ethioally nentral.Tlie

bnsinesa of a tailor ^aailor or artidt haa no noral complexion.'Ziie

ethioal ooncept la merely a limiting oonoept pitting ^ip the neceae

beta to aotion rather than indioating ita oontenta^Life aa aroh h&a

no raoral oolor nor have h-mnan ooonpationa 3r»oh ö^r^^f^^fölV^i^^^z^ aono are

prohibited on noral gro^mds -aa hi^rting the other fellow» "here mfiltitnclef

live together,a certain meaanre of ooopnmuxuw x. . .^^ --

of exiötence.

Max Ri8i3er

Hew York City



prealaely the po^ition taken b^^ the opphiata in antiriity and in modern

times b3^ s-^ioh reformers of ''ethica'' a« üietaaoha.It oo^fld be atated

that the whole object of any propiiet or preacher of ethica ocnaista

in indnoing the agent to take the position of the actee in the ethical

tranaaotion»

She ethioal rnle is invariant and miiform in all iiopginable

aooiötiea^Onl^ ita extenaion or intenaion ia anbjeot to ohange^The former

ohangea in the corrae of erolntion in anoh a way that ever greater

nnmbera of beings are asanned to be fit objeota and anbjeota of the

ethioal tranaaotion.'i^he rnle firat enoompaaae« «lall tmita: familiea,

then udctKna tribea, nationa and finallj' all men and even animala

(the latter at leaat aa aoteea)*1!he intenaion ohangea insofar aa

firat the oonse^i^enoea of aotiona are the main oonaideration in the

appraiaoX^then ea a reanlt of inoreaaing knowledge of payohology

motiTea and their apontaneity are alao oonaidered.Bnt thia inoreaaing

aophidtioation in intenaion rm.y deatroy the whole ethioal pattern

and ia bonnd to rary ^?/ith th^. knowledge of payohology»

!?he aooietal origin and relational ^öharacter of the ethioal

nile is proved Jnst by thia faot that o^er-extension or over-intenaion

deatroya ethioa and therefore alao oiviliaed aooiety »Extenaion ia

oarried too far if it wo^ild enbraoe all beinga regardleas of their

atatna in latnre aa aome Bc^ßtica might be prone to do^On the other

hand Intention oarried too deeply frndtratea pnnitive aation^aboli^hea

the merit ayateni and diaaolvea aooiety^ThTia ethioa aa a aooictal

oreation ahnna exaggeration or the abaolntizing of ita own valne«

It oan exiat only in the olimate of the ..e;-n,if at all»

!l?h8 one inrariant ethioal rnle «Tifficient for all ethical

traaaaotiona at all timea oan be spelled OTit materially ,bnt ao atated

it ia a negatire inperatire^not a poaitire one.It reada:"Dc not TTr.to

othera v/hat yo^ do not wmt done to .^on"»^hia rnle apella ont the

Position of the appraiser and P'-^ta the agent into the position of the

aotee.The r^^le repluoea aa it - ere the appraizer.Thia r-ile ia evident



±s to «rerybody and no apeolal Imowledge la n«oeaaary to maäteri^*

An:; proo«aa at breedlng or ed-^oation -in the ethloal aphere- oon-

aiata in the inortioating of thia rnle into-**» belng/. In a aoclety

taoitly , u T j •».

It ia therafore/a3.3-r-iad that everybody fcnowa it and ahonld MZ

accordingly, ^
It ia an lllTT3ior to think that t^i^^^r^e oan be stated peaitively

as waa done for inatanoe by Kant "beoaTise onoe we hazard into the

field of positive aotion , -i« abandon thß Position of th« appraiaer

end the doora are wide open to donbt and inte rpr etat iona aa d» .ing

aa thay Ü^J^^I^cicna.J'eopla differ aa to vhat ahonld be done «rd -hat

be«efit8 oonld be derlved thereby aad t, n ao^ld think that he

might kill hia neighbor in order to save hi-^ sonl or beoavae he U

intrinalcally eril eto, B„t if the ne-tive r-^lc ia telcn ^^^°^':^^^^'^^

and if the podition of the acte« ia pre«rtiinent aa it miat be^ ,no

confr^ions oan ariaejcvhile eny pcUtire rile mtsht be tranafomed

into a Jnatifioation of evildoing. r^- -^-senrtrtrsHTffa-tTznr^ -irtr

'iven their
theiüaelreo andowed with special pririlegea anc

wive.» into anicide.The negatire i-^^^^aÄ^T^de wonld h?.Te probably

prerented thia conrae, pltj^^^ST^aniaption of the poaition o- the

l|)*iita-o" "iTTjBTfT

i.u ethloal theory oar nerer ahaag« th« rrle of ethioa,it oan

oHlv Jn^ätify it or prcTide the theoretioal anperstmctnre for it
*'""^«'

"'
' '^^'" oaed

bTTt if it trits to baae thie jnatifioation on th^Jintere^ta of »ny

j^tnt ,±toaBDB*sÄ»xlKja: talcen aa an antoEona individial and ontüide

of the e^aential aooietal ocntext ,it mnat fail.Literatiire ia f^li

of theae jnatifioationa whether religions or philoaophioal atarting

^ith the Bible.If e theory goeo farther ond trlea to chan^e the

rnle itöelf ,it nanrpa the poaition of a lawgiTer and orep.tea

non-ethica .Hothing new oan erer be oreated in ethi«a.
^'^^'^^^^^^Ü^l

rerolre at firat aronnd the conoept of happineaa vhloh ia the/rer;ard

f

of obei'ing the rnle- vhether heppineaa in thia world or in the he'»Vaftor



^P*^
4. .7?^* thÄ rille b^^ aa-^'ing that it oarrie3

rfhilodOpheraUried to J^stifjK* the rue d^ ^n^ b

j. ^ o.«-! # Gioti «^-PnGtlon of v/hatever kind
with it happineas or ^orves^t o* aelf-aatlsraoiiion, ü.^

or oclor-V/^attomptedyto make the relaTiionaaii

-i^.u^„o.u ^f i^ fis a rnle an aaymmetric-
and t;aa aotee a synmetrioal one altho-gh it i^^^^^a

4. 4^ »v,^ ^^»'*^t oarried jdodi happineas for
al one.If U wer« aymnetrio and If it oarrieu ».»

and aotee ,«JL„„,«« «».^ited on ita Jnatifloation
the agent/ , then all the peranaaive^pwer w^Ated on ii; J

„^ ThP thaor-' of antononiata in ethioa aeema to

wonld be raineoesaary,-ihe theor^ oi »i

h*a.h T^ftrieatal bnt inean.:i in fect an abdioation,
put ethical aotion on a high peaeauax

th. ab»aonn..t of »11 Jnstlflo.tlon.TM atafnent that th. e»»«

ahcld be done fcr lt. o.^ .alce U «.m:lnEl.« beaa.« nothlng ia

aon, for US o.™
^°fr-".° r.°"'"'°'"-"""°°'--S' rr..r

""•

/-^l^öfl^HSf/s. hSloSflS.ncA-t Ife^»'»
°^« ^""' '"' "^ ""

«». „Itno-t lovlng .t -and th. „on-.lateno. of this lov, oonstitntoa

<. 4.^^r,oi 4rrc4ti^Moetion for his behavior

in tema of hnman P^yol^ologr. "'*•
» r

^ C>^V/^«£^?J^^,f;^-^,r«n''i'a theLternal pattern of .ocietal

life.It needa no Jnatification on individ.al gronnda. If there are

ethioal actlona in the world, the, are a aooiological fact.5üi±«

4.,^,,tex«x«P^^««ulK-H»x.*a«di±«« Sthioal behavior ia a neoeaaary

.ehavior on a plane of oivili.ed living .Ita elinination wo.ld elininate

oiTilization as we Icnow it and atomi^e sooiet, into the analleat

fai.il. .nita whioh exiated at the dawn of h.nan acoiety.^here is no

„^aon -vh.^ a r^ »ho.ld not orawl at all fonra if he wanta to- provided

he i. «tiafied to live lilce doga and oata.^ha individ^al agent is not

r.,nired to see thia J.atifioation.he may be nored br other reaaona:

aympathy or a senae of d.ty whioh h. ao.nired d^ring hia life cing

to hia oharaotar eto.- 3nt one oo.ld a..n-ej^the n>a.orit. of nen

prafer their h.na» atat.a whioh ocnferaon ia*^.ore po.er if not

.ore happineaa than the lower atat.a o«^ on a dog or an anoeba

in thia aenae he haa no ohoicea :he h.a to acoept his atat.a aa a .hole



or rejeot is aa a whole^The happineaa of aoting morally-and thera I3

snoh a aatiafaction- ia the aatisfaction of living aa a hiiiaan being

with other beinga on a proi)er level- namely the level of existenoe
and neoeaaary

natural /on that lerel of evölntion of natnral beinga.There ia nothing

relative in the ethical ralne ,it ia the reanlt of a rnle that

•xpreaaea -not an individnally deairable or advantageona- bnt
aa

aooialXy neoeaaar^^ behavior.lt ia natural inaofar/onltiire and oiviliz-

ation are natnral,the resnlta of a natriral proceas^
Brrora

ariaing in ethics th^ongh the oonfnaion of the

moral law of individnal ethioa with preoepta of social politioa

that generate rnlea and kjuuduuoi atandarda of pTibllc polioy

deaerve \igi|;^>^^>^,.^et^»jff^rft^J*WR»The mdc olaa^ioal example of thia oon-

fnaion ia for inatanoe the principle of ''greateat happineaa^lft. the

greateat nnmber" aet T»p aa a rnle of moral oondnot.There ««/lio^ oontra-

diotion between this mle and t^le of individ-nal ethica bnt the

"»itilitarian rnle ia not a principle of ethica bnt of aooial politi
^^d an expresaiont^
fH fi |hH4-T«^>tynoriQy o-^ma^A.^ against the e>6i^"iiiö noral rnle it ia apel^ed

in poaitive terma and atatea what aooiety ahonld ai.i at -not what

an individ^ial ahonld be gnided by in hia tranaactiona with other

individnala aa againat the aocial politloian. I^o indlvidr»al ia

anppoaad to know what aotiona of hia with regard tc aome other

individnal wonld wrkiranni realize the ideal 01 the greateat hap^-^ineas

m the greateat nnjnber and anybody oorrld .l^-'jtify the greateat vereng

and moat Ab orninable abn^iea of individnal power b^ advancing jnst thia

lofty principle aa a inötifioationlof hia aotiona. Onl:; political jqpfBti
when how

appointeea euid eleoted lawgivera wonld be dnppoaed to icnow/and/to aot

on thia baaia.'^hia ia then a rnle for the aooial reÄforaer bnt not for

the individnal in ita dealing '/ith other individnala. Of-.oonrae the

aotiona of anch aocial politiciana Auf also be franght '^th pc3 'bla

abnsej " de poaitive wronif to aoina individnala or gronpa b^-Jt thia

Is a aatter of gronp action.t^e aee here too whj^ ethic(||pnot be »tujitr»

in negat ive irape ra t ive a .
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The forTn''Tlation of the ethioal rnle In negative terna anl the basic

ethioal three-terned relationship ahows tiiat the prinoiple "the

end J^'jgtifies the means" oannot be intelligibl- plaoed Y/ithin

the fraßieworkB of ethioa »It la extraneona to ethioal problena^

S^Toh a rfiaxira may be also a problem of aooial polioies bnt not of

individnal aotion. In the ethioal trandaotion agent and actee are

on e-inal terma aa smbjeota of the ethioal relationahip^If the aotee

wo^ild ever be a **neana" ,he oonld be hnrt in the prooeaa* Br»t from

the pÄlnt of View of prblio polioy the 3itnation ia different ^I^'ot

only are here individnala often d^alt with aa meana in addition

to being antonoraons agents bnt it ia evident that if aociet:' ia

aasnmed to have aone specific pnrpoaes ,then the individna^a wonld k^^

^i,^^^<h^^^^^9»fr^trTm^ im\i t tu \^ a-'itononona rmits and meana t o an end,

Onl;: public polioy oo-nld find a balanoe between theae two rolea

plaoed by any individnal. ^^ "^ **^^*t7 ^

The ineation of ohoioea which playa anoh a great role in modern

ethioal theory Insofar aa deternintto of aotion ia concerned ia

withont relevanoe in ethioa. There ia only ssui one ohoioe v/ith which

ankgent oan be oonfronted in the ethioal tranaaction »BtxÄ and thia

oJtoice ia nniform in all tranaactiona If it ia to be ethieally meaning
ohoioe

frxl .Siiere is no ranltiplioity of ohoioea.The Mdaw/ia betwe^n the

agent »a advantage end the intereata of other beinga^If the agent

la not oonfronted by thia type of ohoioe ,the isane ia not an ethioal
and only thia

one,And jnat thia/ohoioe oonfronta hin in ever^r ethioal iaane when

he ia oalled to make a "deoiaion" It ia alao generally known fron hnnon

paychology that when oonfronted with thia ohoioe nen are generally
rrp

inolined to follow/their advantage regardleaa of the intereata of

other beinga and thia ia why the ethioal imperative ia aet np to

prevent them from follord ng Jnat thia oorrrae.ITor la an ethioal iaane

deoendent on any apeoial beliefa ,The iaarre ta between advantage

jr



menand the intereata of others.Thla pa^ohologioal faot ia icno\7n to

and tili 3 i3 the reaaon why laatiea of indiridnal responöibility are
of

looked aaiyinoe at by the oormnon mmn. Jfcigardie sa/whether v/e aooept

reaponaiblity or the laok of it aa nnderlying hnman aotion, the
in a alnilar faahion

prinolple worka both ways and for everybody/ relther everybody is

rejponaible or nobody la br»t «ttlffKy höherer this might be.lt
be still

*

wonld/inadmiasible that the prinoiple of irreaponaibility oonfer

special advantapa on aone -namely the nnethioal- and disadrantagea
This wonld obvloTialy destroy aooiety

on the othera-namely the ethioal onea/ünethical behavior ocnld and

TJB'aally doea oonfer special advantagea on the v;rongdoer ai agßinst

the obaerver of riilea.Thiö is piain aince mtxKXksgm desire for advantage

is the general motive of the eril^one. The ooirunon man assTuaea -and

rightly so -that with the exoeption of the mentally aiok- everybody
aaimilar degree of in

haa timrmwLwm/ opportimity «f/avoidlng the eril and doing the good

since ijm hm also kno-/a that aa a niatter of inolination he and
•lae prefer

everybody/wonld Xt^to follow np hia advantage with diaregaroH of
asanmed

ethioa^This belief of the oonuüon rnan ia aimply based on the/sinilarity

of hniaan natnre» ^)

It ooTTld be aaid in the defense of the nnltiplioit:; of choioeo
not only between good and evil bnt alao

that man oonld have to ohoose/between tne good ^the better ar^ the
in soföTj|gthliiäk£0;^

best^tet fhia is an illTision^^ühe ethical ohoioe is that between advantage

cnd/lnterest of othera ^If this alternative is not involred in the

ohoio#«ioiihing woTild prevent anybod^ from doing the be3t;aMi ohoosing*

a man'a •

of the seoond best wonld only refleot on ibbi/intellectTial po^ers or

power of discerninent .vhi e h lu noZJP^tiiioal j i ii'H llBi''^l*^ ^^tY*

nhe alternatirea are clear and so ia the objeot of appraisal.

[}f ^"^
(i- ogri alT^ft^"

y i'fhem^

n tTPri- 5inaN(niaj|,.ij.nce ethioal appraisal ^Tidges nothing eise

than the ix>3sible effeot of the action of the agent tmxMXt o the

aotee namely whether it is twaagliguutJÜudqiJMt detrii.entf^l or bp^^f-foent

I»
) "x^o* if- it is in onr power to do noble or baae acta,and likev/ije in

oni power lUBP^to do thea, and thia waa what beinfi; good or bad laeant

,

thä^i ^^ ^^ i|fc-orii |jvwor 1,0 be virtro^is or viciova" (BlconnoheAj^D
;ff!¥^a,fM^. TlBf,Ch,5, xilob,lL



dainagj^or helpfnln.aa ar« the oriteria of the appralaal.

^«Ccanon aenae l^^nffi.ient mental ^^^S^^^^^gJ^
Of error are allght.^o oompar. thls appraiaal of .^^^^JS?!^::,,^:^^
with the appraiaal of the exoellenoe of ti» work of art aeemc ,to «^
•ay the least- edd.

It woiad aeem that there is no poaaibllitr^ of proring the
ethioal or nnethical character of an aotion on the eridence of
facta Of experienoe nlthont knovladge of the Intereata/of'thr
aotee.A prim facie evidenee woiUd be the a,.fferlng viaibly inflicted
on the aotee -for inatance wo^nd« or blow3.Br,t wo^^lda oc^id be
inflicted by a a,,rgeon with help^.l mtent ao that the animna inj^^rinndl
wo,,ld hare to be in.nired mto for the detenaination of the ohara.ter
Of the action.^he oanaal relationahip bet.;een the aot aM the poa^ible
anffering of the actee oannot be ahown by inapectionBit if the riaible
ca.aea of action-for inatance danaging lettera- and their effeota

"

.cid be teleaooped and sho^vn - it ccld be also shovm that these
damaglng effeota are in the laat instanoe .xternalized in sone .ay
for instante by death -illneaa- loaa of Job- decline of ability
or loaa of property etc.

or
In this aense it oonld be aaid that

,*ä.

the amotuit of anffering .^4/of Ions inflicted ia the objektive
mea^Tire of the imnorality of an action.lä,»*^.«,***./

be applied her.: namely the oonaideration of th. notire..Bnt it aho.ld
be add.d that a diaorepancy between motirea and conaeq.ences in Indiv-
''^

^"Ld^"^ '^ "°' ^° °°'^°" -' '' -0"!^ 3een.-If a.fferi^g'oonid
be/7niF[¥ along .dth loas, then the degree of eril m^^o^ oo,,ld be
regiatered ob.Jectively by a naohine. .Leg.l «ction aa gro..rd o-

"''"'^e?SL\r' /"'' ''''''''' ^^« ^-^- °^ indivia.al ethl.s. -
If I«u:±tt« action3±Hx.ttt« oonld be neaanred in torrna of the

anffering it infliota on the aotee f fcr inatance th.a: a.ffering ia
the neas^re of the wrong) with t.e provi.o that the/^Stl.ea' are knov.
then the valne of the.poaiti.e ethical action oonld be meas.red b. the



ancnt of «Botifioe U J^e. on th. agent -with tha prcviso th..t

hl3 eood tnotlvea are Imo^» and not b, the arao^mt of the good dona

or the good oon8ea-enoe«.^h«3e nay -oe beyond the control of the

. ^ 4.U ^ of^^-ii« aelf-inpoaed- providea aA«Ärfx «T^-s-^«^
agent .The extent of the aacrifi^e -seir-inpoa' *" i

4^ +-h<c ^anse The aaorifioe onght not to be ^ i<

criterion of ^oodnea.ä Inthij sanse.xne

- ^e*C.'>t^ '^^^'^"^dyantage -^'^i^^^f^^^^^^' ^"^ ^" ^^'^

mtarest of oth-ra.-^^ha'greate.t .aorifice ^ptTth or prolongad

8.ffaring throngh oonfinenant etu.j^f^^o^^T a.oetioa or m..rt,r3,

or aaints s.bnit to s.oh a.ffering, thair; aotion a..pea the. pro-
•

^

Portion, of social aotion.of an axanple to be set tcfe.hera .'2äi.

aotionj 13 therafore hercioal and as snoh fnlfills a si^oifio social •

f«aotlon not that »f indlvid.al ethios.F.rthernore it 13 a res^lt

Of sr^clal aental powera,of a .trength In world^vlaw^.to .
ar.d aee.. ..

therefora to be rather a apeolaa of genina not/of^ethloa.It^is b, no

„enna anre that anoh a aalnt is more athical in hia dolnga/than an

arerage naii .Iren the oppoaite cne.y be trne. He la rather a genina

cf aooial aotion not of ethica^ainta impoae on thenselrea a.fferinga

in virtne of aome lofty
^'^^„«iSj

'°^ ^ "°'''*' '''™
'
^' '''' ''"'*

^

ohoaen by ]>eity etc. ^^o^^'S'lndividnala obeying tha moral law,

I have di«ot,«aed the reeaona for which it ia difficnlt to aet

np a po-itire rnle of ethioa inataad of the negative one.The baaio

3chene of the three -termed relationahip in ethioa as r^ell aa the

apeoifio fnnotlon of the tarma beoom^a .mraanage able if the n^.ie

V. posltiTe,Kow thla wo^^ld be nerely a methodologioal oonaideration

b^t it 13 a aociologloal fact that no poaitlTe iiaperatire hcs ave^

be.n aet np by ao.iet, -as oonpnl.ory nor hava there baen aanctiona

lapoaed for laok of obedienoa to it.l'hna the preaoriptiona of the

Biblical ^ecalogne are nalnly prohibltire eren if the, are aonetlnaa

olothed m p^aitive terms for inatanoe whan deoanding reapectf^^i treat»

ment of i«renta which io a prohlbition of dlarespeot.The diffic^lty

of aetting np s^ch . poaitive r.la ia alao dna to changing condltlona.
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Thna for inatance parenfca are raa"ired to take oare of their children

of the negative imperative ,B-nt *f..dfc,'«^?Ni^KSS-<P«<wi^>o«»

oertain Systems of sooiety where the stat. takes^^e of the child

the nae «onld becone obsolete. Positive r^les are therefore mies

to be set n?7br"bl?o polioy as the case n>ay be.They do not belong

within the realm of individnal ethica.

We imow examples of positive goodneaa in life- for instar.ce

if a man saorifioea his life to aave an;ther one from dro.-ning- bnt

thia is oonaidered a special merit -not an ohligationtlt co^ald be an

Obligation if the man in anestion is a life-gnard-bnt this is a

different inetter)

A positive r^le oonld be spelled o^t thns "3o nnto others what

yon want done to yon" If this rnle wonld Supplement the negative one

all fields of athical aotion wonld be oovered.Bnt sooiety does not

presoribe. obedieno., to thia prinoiple althongh it paya obeisanoe to

it and rewarda it aa . special aerit.The inperative of Christian love

nat.relly inclndea both rnles bnt it sets np aa doea the positive

r.le an ideal of action rath.r than an obligation.All snoh acta are

"beyond the call of dnty" As a matter of faot all positive r.lea

of thia Kind belong Mthin the fi.ld of social politics ard 1. is

^h.-h ^'nr Inatance the imperative of Icve was understood
in thia senae that for inatance t^hb i

temporarily
^ ,

b, the firat Chriatiana .ho ohanged 'aa a reanlt^he pattern of social

lif, They do not form a part of the prinoiplea of individnal ethios

within the terma of the ethical tranaaction.

It oonld be maintained that all «x poaitive maxima of aotion

na^ally ar. »»^ima of social politics at aoue epoch or an ontgrowth

of aome previiling world view ...i therefore contingent on oircnm^tancos

All precepts of a "good life" or virtnon. life are of thia kind.

^
/

%

/
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io Arlatotle humility ia not a virtue, to primitive Ghriatianity it

i3 owing to the general differencea of world view and the oiroum-

stancea ander whioh Ariatotle and the primitive Jhriatiana lived.

Ariatotle apeaka from the atandpoint of aotive citizenahip, the

Chriatian aeea in the atate a neoeaaary evil and ia reaigned to render
anto Caeaar what ia G»eaar'a - aa an objeot not aa an active aubjeot

of politica- he wanta merely to appeaae the beaat.He ia not concerned
with auoh worldly thinga aa the atate.But these ideaa have no

i-nportanoe in the unohanging pattern of ethioal relationahip.

Goodneaa and happineaa are ao often linked in ethioal

theoriea not only beoaua« peraonal aatiafaotion aeema the moat

obvioua rational Juatifioation of ethioa- althoagh Juatifioaticn

on thia plane ia impoasible . bat beoauae the philoaophical tradition

in HBZi^x deaoribing virtuoua and good life ha* oreated the

illaaion that morala are omnipreaent and fill the textare of life.

On such an aaaumption virtuoua living, happy living etc. aeem to be

the aame thing. But the buaineaa of living in a human aooiety

ia as a rule itbioally neutral. The buaineaa of a tailor ,aailor

or artiat haa no moral oomplexion. The ethioal oonoept ia merely

a limiting oonoept putting up the neoeaaary bara rather than indio-

ating ita oontenta. Life aa auoh haa no moral oolor nor have

human oooupationa auoh oomplexion althoagh aome are prohibited

on moral grounda - aa hurting the other fellow. Where raultitudea

live together
, a oertain meaaure of Cooperation ia a natural

oondition of exiatenoe.

Max Gieser

New York City



^.
I shall tiy iÄ in this paper a mebhodological appröach to ethical"Vc-:'lues"

I shakl therefore not try to give any definition of "[ood or ^^2^ or any

characterization of good or evil-v;hether it is "absolute" or "relative"
then

. . sijbjective or objective
( and if" relative "XBaädb relatively to what relative ? ) i^ether it is

intijitive kno^vledge or einpirical knowledge or whethor it is merely an emotive

form of approval or rejection.etc. It is difficult to acldeve agre^ent on this

basis and in this field#But we see that despite these theoretical faili:ires

a measure of moral oiüer aJL-wajrs exi-sts in the ivorld of human society and that

this order is based-insofar it exists- on arule of conduct vMch does not
althoiigh.its theoretical justification m^y so differ

diff er very mach in tirae and in space/But if there is such an. order -how do v;e

.
..- .- .- - - -

: • • * escLst.

achieve it? if öceaceKaacB' moral qualities /how do \m come to know them «vf hat '

mdbhods are we using .to find and to flix them ,to fix the Standards ^^rfiich set up

xk those rules of conduct etc. It maybe that .we shall leam a lot about the

rules and Standards and qualities theraselves if ^e ar^ able to idenbify the

Ltethids by which We achieve» our knoiiledge»

If we investig ate any event subject to moral valuations-for instance a humr^ji

action- we are unable to discover or descidbe any physical characteristics of such

an event wich would make it intrinsically good or bad ,moral or immoral, To tal®

an extrane e:xample: if we observe a killing - vjiiich is morally reprehensibTß as

a rule- we could not state according to the general vlevf of laen— idth

certainty wiiether this IdJJLing -is evil per se- since there are euthanasia IdJLlings

legal killings -punisliments etc. killings in seif-defense - accidental kLllings-
••• • » '

in other words not even killings coiild be described as absolutely eveil actions»

V/e had to consider the "intentions" ,the "ground" of the killing. IMs would be true
... ....*••-••••'

« » % • •

also of robberies -frauds-etc. there are "unsselfish " i^Dbberies which are not
. . '•

•

appraised in the sanie v/ay as selfish ones and there is the "pia fraus" which

somethimes is being excu$pated»xhus an event or an actiontalcen in its otomic Isolation

or tomicity vannot be defined per s e as good or bad.-If we take hov:ever asuch an action

not in atomic isol.tion bas as part of a social net;vork,then of course -and only then

thus such an action become a subject of nK>ral v.luation.rhx.-*ns
^.



that prior to valuation or to any moral assessment there imist e a social law

-tacitly or expressis verbis aridved to- to the fact that such and sudi action is and

ought to be subject to moral valiiation.In other ivjords the social context raust be ^iven

beforehand-before any xadbaxt event is even subject to valuations.But assundng that

this context is f:iven and that we look upon the action as a link in a social

netvroiic ,we are iö a position to say that these specific actions are .s sociaj.

actions subject to some moral laws but we still are una.ble to define the social

action -as against the atomic one- as good or bad- merelj by looking at the action

aot as a physical but as a social event.V/e camoot know i^ether the action is moml or

immoral even in this contepct because this not depei^d on the action itseLf but on the *

intentions of the author.The mere conseouences .of the action are not sufficient fcr a

correct valuation* In antinuit3r xhboe actions were assessed idthout consideration

of the intention mereLy frpm isiitwxr ts conseouences just as a contract had only •

legal force if it was investod iräth a certain foim -and had legal force if that form

•was there regardlees of intentions-the fonn was obviosly a S37mpt om of intentions-

later one we see a deforne-iization of legal, fonnß the Vc3lidity of a contract

and the OT legal existence of a crime depands on the intentions of the parties

or of the author*
» •

% %

In other ^^^ords it is morally iiiipossible to make a univocal physical
• t

description or to give a, defiidtion in extrospective y;Mmfii^ physical terms of the

what is called "m oral proper by*»



tnie underStanding of the moral valuation and that this is the differtntia of this

Id-rid of properties* The standai^ is set up via ps7/c .ological deliberation and not

via Observation of the outside xTorld» It is therefore an intixjspective stajidard .

This does not nean tiiat it is "subjective" it does not even necesseraliy mean that jt

is relative althoügh even ä Thömist thinicer such as Sdith .Stein agrees that there is
...... : ..• ..••.:/. - : •

' • ;

... •
.

•
-

• " :
.

'- '

a relati'vity in the. mor^il vaJLues in the sense that they do not anply to the x-^ole

universe that is töthe" dead things but onLj to living beings*^ t.herefore only a i>arb[;•• • . ': ..•.•
of the universe not the 1^rflole of it.(see ^hdliches und jjJvdges Sein-^-)

1 ; V
^

S. '

...
. ,

J r . ^\ f '
_

'-^' This sho;7S that if we should ask i^ether ebliical reasoning is based
X • , • • ' ' .

.
"

. .
... •

•
. J< . .

on dMtiction or on induction -as rrof »Leids viould saj^- the question itseLf. has little

sense because both deduction -especially mat'fehenia.tics and induction are processes

of knowledge applying to the outside Tvorld i^diile moral reasoning is one applylng to
on the basis of

i'

introspectivoly found feste xfesHäaDnäs Standards. The peculiar pordtion o f

human beings aS subjects of introspection and eictrospection cafiries 'dth it the possibi

lity of applying introspective standrads to outisde events but these events

are social events ,they concern other being vitio are also subjects of introspection

and e)ctr opsection and thez do not concern physical everts in the pure sense of

iilds i-rord.They appljr to physical beings nand to phjrs ' cal events that are guided by

some psychologi cal factors.All human eve t.s are Janus-faced there bre.Thus f "frreed"
..... . . v; ; i .

i§. iiflmpral and giieed can be seen introspectively as ä sort of urge and e>cbrospectiveIy

in its offects .But we vrould :not understand sufficienblz or appreciate the moral

impliCcition of such objective greediness idthout knowing privately by means of

introspe tive exprerience such "urge".V/e can alv;ays be mistaken in the appraisals cf such

outward Symptoms mthout adding th eleleiaent of introspective kno-^dedge because ob-

V iously a person can cry out of sadness and out of joy and laugh out of joy or

desponiency. 3uch things as "diploEV-^y". or "v;ell brei behaviour" ar e therefpre :.> • ..

a sorb of tacit refusal of behavioristic psychology bocause they show th e^ ambiguous

ojco^rnal represenbatipns _ « . ,

ness'of oucside sympcoms ox psichal facts .ilbst psjrchical facts have no unequi.vical

•
.

• " • ' "'
2 " ' '

''

exfcernal representation* . ..
• / ,

..••:l



investigate
If we xfeHriy any event subject to morpl valuction- and these are human actxons-

we cannot discover in the physical characteristics of this action any property vrtiich

could be called specifisally moral.If for instance to take an extrane ecample we vrovld

observe killing -which is raorally reprehensible-we could say vdth certainty that the

killing observed is itimoral because there are euthanasia Idllings, legal killings

in prisons ,killings in saLf defense etc. Ihus not even killing as stich could be

caLled iimnoral per se. Other actions such robberies mght have been done by idealistic

terrorists for some unselfish reason arü such robberies co'uld not be morally equated

vdth robberies undertook for gain.In other wrds it is impossible to make a physical

ScSption or to give a definition in extrospective physical tems of the "moral

property - of things- ^t vrould follow periiaps from this that such moral properbies

or qualities must be -if they exost objectiv^y-inirisible. If then Professor C.I. Levds

jtamiöt States in An Analysis of KnoT<Ledge and Valuations that "valuations represert

one type of empirical Cognition " such a statement is -to say the least -in the case

of inoralS3i£2iäsiafc-i^ we '^° "o* assume that this "anpirical Cognition" is perhaps

iTi^J^^ectitoe one ,not an expeilence based on the knovdedge of physiaal properties

of things.'.Jhat kind of property is it then? I should add tht in the case of esthetical

experience , we deal vdth properties discovered by the sensa .W. discover by our

senses- heardng or sight- those properties vMch we tem positive in aia esthetic sense

but we do not discover any moral properties in the same way.This alone should be »

waming a^jjisi-cini'usion or " consoUdation" of these two tjtpes of vplue.

Second: the ethical adjectives such as : good or bad are supposed to express

qulities.Adjectives generaTLy do ,VJhat kind of property are they? such adjectiveß

as good and bad KBHtebcdto: have the connotation of measure-metricity^ lilce the

words: long, short, etc. Now all these metric vrords presuppose some overt or at least

implied Standard of measure.If I say that a thing is long -I nean that it is "longer

than" something eise vAiicli is presupposed as a neasure.But these me^sures -or Standards

vjhebher vague or clear such as for instance a meter- a liter etc. are taken from the

World of experience, ^ STAIDAHD 01^ L'-i-iGTH is based on some objec-ive len"'th found



in the outside vK)rld .In other M>ixis in order to understand ^aengbh" or s ome

Standard of lea,'^ ,all we need oo do is to search *he e^piric world and adopt some

si^andani ottt of the elaaents of such axtxxispective -s against intx^spective expexleno.

The setting up of the starxiani is conventional or arbitrary but the modal are car.ed

<«t of the outside v«.rld.If öowe.er,we speak about good or bad altaou^ this also

see.^^ a metri.c ..rä nevexlhaLesse we cnnot find in the outside world any physical

„.da w.lch v«>uld tai US once and for alD. ^o. goodness <r badness looks like

so that we my appLy this standard.If vre >rant to know v^ether a killing is good

or bad we cannot lax>w this si.ply by observing the miing but by loold.ng at

something aLse namely the standaixi of norals ^ch we have set up about human"

actions and compare this killing and .11 its circuristai^ces vdth that Standard

but this standrd ist set up psychologically by örcH introspection ,not by

•

actrospection as are set up the stand^x^ of e^rospective knowledge. Vle mst ask

for instance if we are ssked v^ether killing is bad: certainly if we are attacked

^thout provooation and killed .such killing is an injustic e and sho^ be cond.e™^ed

.e knov,- this becsuse we otudy the hypothetic kilUng on oui. ov;n person,we ««todx^uk. put

ourseLves in the Position of the wx..ngai man and we feoL that if such a thing wo^d

happen to us ,it wouLd be an injustice and the aÄthor of such action a wongdoer.

To see this - we mast add a v^ole psycholofp.cal process to the Observation of

such physical events as killing- only then can we render a n.ral jud^ent .Mch

pix>v« that that basis of the Standard is introspective,.not extr spective.

We must also study the -.intention" of the wrongdoer ,that is add a ne. autopsycho-

logical analysis in order to evaluate "morally" h^o deed.We know a^mely that

if we do something wong by mistake or igno.ance ,there ..s no bad "intont" or

-.,ill .. ixaplied etc. so that the act is not morally reprehensible in the same v;ay

as if the aim 6f the action is desir«i. But here too me mst r take recourse

.'

to intz^spection. The adjective goo d and bad is in this respect siMlar to such

adjecti e as -fastidious" or "hyper-critical" ihr " jo.-ous" and "sad" the

We see thereTore that Hnner ecperience" must be added fcr a tnie



Int -ospective B^sis of lioral Voluation

laU- try in tliis paper a methodologic^J. approach to ethical viauation-

i.e. to detemiine the "viiat" of the valiiation or its ouality: viiether it is

objective or subjective, relative or absolute etc.- but to detemdne kn by iMch

mebhod we arrive to moral valuations. ^t is extVGiely difficijat to arlve at

any agreement on the nature of moral properties.lt is even diffici^Lt to detenrine

"what kind of knowledge -if any- "valuationx in the moral sense" iiiiplies. Accerding..
.» '••'.' *

to C.I.Lex'd-S for instance yvaluations represent one type of esüpirical Cognition."

^e says that in this case "correctness answers to a kind of objective fact ^iDut

one ii^ich can be learned only fix)m experience anl is not determinable a priori."

But does that m^n that ^^re can learn from experience to teil ita good fronr e^;ll • ..

* •

Ä2rc:Ö3Eq!;BQsa±x233±;da2aä as we discriminate between clean water and DoUuted v^ater? -

But if we accept the point of view of Charles) Stevenson to the effect that moral

valuationis only a form of emotion.?! approvaJ. ,is this a Solution of the problem?

It m^ns onl7 shifting it to another level of investigation' since the ouestion

arises vrfiether this approval is ä or is not elicited by some specific state of affairs

which corresDonds objectivdiyy ,to tl^e,^ subjective approval. -"

It is ,hov;ever/c, crear that ,toere seems ta phyLsal state of affairs
? iU€^<J^X^—

^

which could be be describeg-^gti^ uuuQ "CP^ad.This means that there is not ecctemal ;

ph3^ical fact - no fact descfebable in physical teims which ivould answer

to the nuality "good" or "bad" in an ethicalsense. In other words if vre look at things

and events from the physical point of view -taken here- as the "primary point of

view" no definition of good or evil EaniKt in the moral sense cäuld be given.Taking

for instance an exbererne esö-mple -for instance kiUing-T^ich morally reprehensible-

yet we could not state that an:/ küling is anaxsädqr considered rrürally bad since

there are also euthanasia kiUings, killings in self-defense , legal IdLllings

(punishraents ) v/hich are not considered evil in the moral sense, thesame is true

of the pyysical description of any immoral action.It is not specifically iramoral

B t the sajne physical fact assumeß a ra^al complexion -that is it
subject to valuation- if we look at it -i^t frcm the ^riroary -physical

icomes

-point of view



but conceive it as a link in a social network-that is if we look at it not as merelj

physical event -but as a social event-,Then and only then does it assume a moral color.

But Trvhat does that mean? The social systeci of i^ich it is a part - is partly

a natural :grBQaäi physical systaa since it is composed ö£ bodies living , feeding

and dying together in a spff^ of interactio^l^But htis S3rstQii is partly artificial
.int oLlectualiM

in the sense that it is a " i^anned^constrac-tion^It is not a construction in the sense

in yjhlch for instance li^clid^n geonietry is a" mental construction since it is coraposed
• *

of living bffidies but it is artificial, »r volitiefel in cha^cter'in that it nresupi^oses

the existence of minds iTiithout which it cotild not e:xist,It is partly platlned and such

plsxming is inipossible*\d.thout ridnds.i'hus for instance in order to feed a city

like i\i ewYork j-du nvust brder a given airount of food etc. wliich is a mental act,

an act of Organization. Individual minds also live on the level of planning*

Tftey have d rixig all th'eir lives ''intentions" wliich means volitions combined >n.th

laid ''plans" .To have an Intention means tio have an intel,lectual modeL in the mind

of the tiiings to be done' tiiat ds a plan, and just as the life of individuals vjho rjre

rational presupposes these''int«n.tions " or such planning ,the society presupTX)ses

iiitniii!niijyyy\^ »planning" and is impossible x-dthout it.Ibw only an Organisation -that

is a S3rstem govomed b'y sone planning has valuations.There are no valuations vdth^ut

Plans because it is'only Tathing the givin "life-plan" that valuations of Single
«

acts or events can arise namely in the light of the plan as a whole.Thus the valuations

are functions -of the over-all plan.II hunter yrould Charge the deer in the woods

of mismanaging the i*ood supply or for failing to supply food bccause it did not

appear at' the right time to be killed and eaten^B t the baicers ,the miliers and in

higher fönns of orgaiiisation tiie city officials are valued and censored for failure of

providing the oity vdth the rig?it amounb of food etc. It is presupposed that they ire

planning a d thv-t tfieil» plans sliould vrork out T>rell in the overall society plan.

Tnua we see that the first restrictuon of valuation is to the framei-zork of

society as the syston vÄiere the valuationaJ^»±KBdt^jdtox ^ calculus ca^ arise

y\ ihis is an'objective condition.,of -fene creati

^K) ^ i^^

^*a,iKWAji|imuaxxy caiculus can

creation of values. but there are subjective ones



V;e caniiot evaluate morally any event merely looking at its i^ysical characteristics

we must take it as a parb of a eociil netxvork -v;hich is nlreajfy- an arbificial construction

3ut this is not enough^VAii imist assunie the existence of mirds and take these r.iinds

into account if ;^e pass a moral judgment over an act th^t is if we value it

v/e must in other words talce into account the intention of the doer.This intention

is his "plpji " «Ifthere were no such plan,no evaluation is justified and no value

arises or coraes into being.If a raadnian or a lion etc,v.t)u.ld kill a man ,we do not pre-

suppose the existence of a plan and therefore tiie act is not subject to valuation.lt

is not at an act but a merely natural event like flovdng of water etc. and nobody

charges water xath guili^f he does not t think that viater can think and plan

as >;as thought in the pa^^n the past. the "intention" was not aJj-^^ tal-en into account

in the evaluation of acts.The acts were thought to be Symptoms of the plans or intentions

and a killing had to be punished as such regaixiless of intent or plan* *bd?HKESEEEx:

Later on law >ra.s defonnalized and not the foniis of acts were thought relevants but their

"intents " "the vjill of the parbies" in civil law and the" intentions" in criminal Ir-w.
|

TK'^e "intentions" or plans are , however, eternally private and hidden in the

minds kuk^we can infer theo, from acts but not with such cdrrectness as we can infer

the other side of the moon,the events in the past .'ihe foimer is inferred oidng to

a whole array of physical facts ,so^ralled la>rs of nature etc, converging together,the latter

is proved by some physical remnants and testimonies etc. but the intentions of men-

whebher past or present- are mgrngky mostly guesswork.Tlierefore evry rauixierer sa-rs that

he "did not vant to kill" .He denies the intention, the plan.It ta therefore obvious

-hat in order to pass moral judgnient we must take into account apart from physical events

psjrchcal event s in other minds and the acts vMdi we judge are functions vathin

the fraraeworic of the individual plans and onLy if thqy are functions of such a plan

can they be morally judged or evalued#

It is ,however, necessar^.r ,in order to undersoand such vjoixis as "conscious

palns ,"intentionsal volitions etc. to be ankAaesJüt a mind and a subject of such
calculator;^^

psyichcial event in order to conceive it and to act on it.IIo mach ine ^^ould be

ever able to act as though it falt if it didn't.Thus for instance a macliine

can c^lculr.te but cannot love another person and no maciiine can teil iviiether I love



J.V.
Single

anotiier person xf i aij a Master indissjonulation. 3very act of decention is based. on

x.nxs fact of uniaueness of psychical eocperLence and Ssndcaig/its translation into
„u,„,.„,, ^ 4. .,, . . < or let US say identical
pnysicaj. lacts ...11 mnds may have ika sdoailar/slthough numerically diff erent

experiences but these ecperiences must not be adequataLy translated into physical

symptoras.There is a strong possibUity that the;r are not so translated in complex

situations. If ,;e speak of "intentions^ it is certpiaLy doss ble to exploln the

meaning of that tom in the temis of its ouir.jard Symptoms but noi in tenusof its

?*5ra±iaa psFchical "feel" vMch we have on the basis of introsT^ection.ihis neans

^^°'^G>fi^f-^ii°f'y^%^ °°^d not updersta^thetem, "int«,tion" .Introsnection

IS a necessar^ precondition for the/understlnding of that tem. '^athmrt "^ntion"
or plan the acts of hu^ns_ would be no hing eise than physical events ^roduced b^^ robot

laToidedge of .

"

Thus we See that since "Intention" ' is a precondition of valuation ,introspection

iS: also a precondition. of passing inoral judgtnent and mald.ng raoral valurtions.
. . ^.io.^,_ j_., «

in the terais of physical science"^^^^^^^ *S^^^'BS<iiBiBsi&mxms^tik/±ääisaäXf^ of the outside vrorldArould not be enough.

It.is ijnposraible to give a definition of moral properties mereLy in sjctrospective

tenns* y . : • '
'

If we then consider the etlTical adjectivee such as good and bad and atat ask

about the ld.nd of properties they represent. ire should first issHfctBm describe.the

linrL.tations of these terras to 1.) functions of a social plan , 2.) func'tions of

pn introspective vrorld . IIow the moral tsxM adjective have like such' vrord

as long and shprb -as against long er than, and shorter than vrfiich ar.e relations-

..a connotation of metricity.They are metric tems and presuppose some over or at

least implied Standard of measure.This is easy to seerif I say "a b.i^ house" I have

some medium house as Standard in mind/Iherefore "long" already means "loncer than"

soaethinr eise and short already means "shorter than sometiiing eise" .This is implied.

Tliese vague metric terms may be made explicit by the cpeation of a numerically

defite Standard of length. Bub any such Standard is based on some length chosen in the

outside v/orld for instance the meter in Paris , a part of the earbh radius etc. In

other vrords: if vre ^vant to understand a Standard of len^h ,we need only search the

emTDiric \^v\A and create or constrcut such a Standard out of the elements of the



outside world#Tiie model of the standndrd is carved out o the outside v/orld« But if

we speak about godd or bad, the model cannot be foimd in the outside vrorld on this

pattem as we have sho^^m before-there is no -^hjslcrJ. model of goodness or evil«

ir v;e want to loiov: -whether killing is good or bad,we must therefore consider it fdrst

as a circmastance or a linlc in a social network and vre u^st apT^Sfe a ^tand^rd created

f

r

^introspectivaLy and based on the consequences of action onlÄenibe^' o? socety bv \^ k

other members of soeitv and by measuring the intentions of those members etc.Then ^ ^

we can say that killing is bad if it is done iNdthout provacation ,it is then an injustice i^

and must be condemned etc.But to understand v;hat an injusti e ife, we must just as in the i

case of "Intention" have recourse to sirEaOTS^EEkkBOix introspection ,we cannot define

it merely in ecctrospective tems.A man must be able to f eel vjhat injustice done to öira ^

is and means to be able to condemn injustice and to praize justice/^nus a whole .JSi^

psychological process - a psycliic superstructure must be biiilt in orier to arrive at

the right appraisal oi killing ,of kEDa3dcHg telling the good from the bad. If we

renier a moml judgraent the ultimate Standard isnot esctrispective but introspective.

Gbod and bad are thus in the same category as "joyous" or " sad" , terms whose

meanings can only be iinderstood by being able Id experie rce thes 9 feelings

since the ou.side symp^ons of joy ?Jid sadn ss can be dissimulated.A person could

cry of joy and laugh of sadness or despair. or perhaps hold back all signs of

internal experience. and show an düipassive face, xhus internal e::perience must be

added if we want toy^ iioderstanding of raoral valuation/ilie staJidard is set up via

psychological d^^^^^^^i^^^^^ not via Observation of the outside world although

the latt er raay help.as a soit of corroboration. But Standard ariu.ved at introspectivelV)^^

does not mean ^subjective" .It does not even eman necessarily '^relative" although eveA
^*

^

a modern Thomist tliinker, such as ^ ith Stein v/iio tries to synthetibe >liom ism vdth .^

Kusserl's phenomenology does agree that there is a relativity in moral valuations js^

in the sense tiiat th^ di not apiiLy to the v/hole universejjöt only to a part of it

naXiiely the living beings. )2naiches and I^idges ^ein)

Deduction (especially in the Liathanaticl sensc; and induction ^in the sense of i^

physical seiences) apply really only to .he outside v/orld ,scarcely to introsr.ection

proper. It has thei^efore little application in the introspectively flöund Standard of ^^

moral bdiaviour. The pecuLiar position of human beings as subjects of introspection -nd

eid-rospection carries vd.th it the possibility of api^jdng introspective Standards

to outside events .This is a raisapplication if it does not concem social events

but raaterial events as such .They might be applied to social events thez concem ^
bings v;ho are subjects of extro-and introspection alike.They apply to phyoical ^
events and bcings only if those latter beings are guided by -ome psychological factors

-as \>?as thought of 'Jiese events in antiquity-. Bub all human events are Janus-like.



i'hus "greed" is Lvaiioral ,It can be seen intr.spectivaLy as a sort of urge and

e:cbrospectively in its eff ects.But x^re \iovld not understand sulTicientl^/ or appreciate

the raoral implication of sLich objective greediness wit loiit kno^ang i^rivately by

nieans of introspective experience the nature of such urge". Ii)st ps:^/t3hicai facts have

no unequivocal eccfcernal representation.

Here a difference between moral and esthetic valuation might be mentioned,.

'ihere ar physical forais wliich are said to be exainples of esthetically positive

tiiings .In this sense there is no recourse i?o intix)spection necessesaiy and observrition

•T .!. r,Ol une outside world is sufficäßnt.If hovrever we wo Id consider morsl-values as b.-.sic

aiad sthetic as secondäry ,then esthetic values v:ovili bs functions of functlons

primary

iAj c^ rt<i ^
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—^^^^^oai Q oaatanta and jjthloa withoat aanotlon ( An abstraot)
,

Ethics ia an alteiapt to Jaatify haman conaact on rational groanda.But aa

human aotion yielda aiao to impaiae,the atraggle between rationality

and emotion ia visible aiready in the Greek tragedy whioh also »wsolved

It in favor of the former. The same oonfliot appears in prenoh olassioiat

tragedy of Corneille and Racine aa oonflict betv/een feeling and dut;;

Ita oulmination is to be found in ITantian ethios with its

atreas on dutyalone while Freud formed the new duality between

the prinoiple of pleaaure fLuatprinzip) and that of reality

fHealitätaprinzip) . Fant'a ethioa are .hov'ever , despite its

appearanoes not excluaively rationaliatio becauae they have tbree

metaphysical postulates -exiatenoe of Qod ,immortality of the

aoul and freedom of will- and add the non-rational good will

aa ultimate requirement.The philoaophioal aearoh for an

ethioal oonstant waa paradoxioal because the latter waa found

before the searoh started.Its attempt of reoonciling emotionality

and rationality in happiness waa futile. Marx aaw happineaa in the

eiuality of avaiiability of materiai goods, We need ethioa without

aanotion baoed on the appeal to oar human atage of development,

the dignity of man*

Max Rieaer

\



Bthlcal eanatanta «n^

Bthloe wlthout «anotlon

Morala ar. standardB of behaylor by whioh aooietles iiy,,th„ ar.
set .not inventea by indiyidaal thinicera a3 are ethloa. Bthloa ar« an
atte.pt to juatif, Uun^n conduot on ratlona/J,%'SJr mioal s.ste.a
are the terms of thia .Justificatlon and the, orlglnate on a high level
Of olvilizatlon when doubta arlse in the eilte aboat what is rlght
and What 1. not and about what mlght be adml.alble or permissible to
thlniclng .en. Ther. la llttie interdependenoe between aool.t. .orala whloh
are relatlvl, .table and little influenoed by phlloaophloal ethioa whloh
are diaoa.^ed or aometimea adhered to b, the intelleotaaU. Thls «as oer-
talnl, the oaae even In antl^alt, when ethioa waa the oalmlnation of phlloso
Phy aa agalnat today when there la a oonoentration on logloal law. desplte
*r perhapa beoause of dlaruptlon of aoolet, by politloal and mllltary masa
murder.,by numberlea. crl^ea amid peneral apathy and InMfferenc. preoeding
ultlmate disaolution*

S..'' '

"'^*"* «'• "° «o^**a about rlght and wrong on lower
I^.vela Of olrlll^atlon while there la auch a maltipiiolty of ethloal prlnolp
1.8 on the higher levela that they beoome rather aaele.a aa guido, for
oondot. Bthioal ay.tema do not appear in auoh aooleties attribute the rule.
Of oonduot to the i«a of God

. but there might .uestiona ariae about that
will itaelf

,
or in extreme oase. even about Hla Juatioe 3ut slnoe thia will

or this justio. ma, not be known by natural mean. but by lllumlnation.it i.
Wlthout importanoe .inoe there are alway. aome seleoted or trained indiridu
als who a^aert to poaaea. auoh knowledge. But It ia abaurd if some
Philoaopher. .uoh a. Wledrloh Metzaohe thinic that they are able to
ohange or even rerera. the normal rulea of oonduot ingrained In aooiet,
i.e. of people living a ooileotive Ufe.

If the Greek. -aa agalnat the
Hebrewa had a multlplioity of ethloal aystems.thla provea that they



had no Implioit oonTiotion to be oonversaat with auoh a will of deity

blnöing for everybody at vrais had by the Hebrewa. The Greek phllosophiol^
rulas

syatema h^ oertainly not the power to alter the/dm: or oondaot of the

anoients^ not even Chrstlanity had auoh a power outeide of the realm of

aemal beharlor where it adopted the herltage of the Jtidean tradltlone«

The general trend of suoh moral preoepta muat be in acoord wlth a
«

oertain stage of olvlllzatlon ,itB alteration would lead to anarohy,

suoh rulea ata:; unaoathed whether the ruler ia oalled Nero or Hadrlan«

aithough there might be some looal variants In the ouatoma«. If ouato .

differ pthey may ooour aome varletiea In moral partioulara but the orera

picture will be aimilar Ott aiioilar lerela of olrilization»

If an ethioal ayatem ia aaked about a rational oourse of aotion

ita anawer will be that a rational aotion ia and maat be baaed on ratio k

rr)

a3r^ refleotion^ not on impulae or inolination alone» Sohopenhauer aa a m

.

moral nihilist tried to baae morala on oompaasion althoagh thia ia not in

^ooord wlth experienoe and Hietzaohe aa äohopenhaaer*^ negative tried to

exolude thia motivation by beung nevertheleaa atrongly dependent on

äöhopenhaaer* a thooght« Aooording to 3t. Paul there vms an inaoription
in Anohiale,6ilioia

^n the atatue of SaräanaPalus/whioh read : ^^^Let ua eat and drink for
• •• •»

tmorrow v/e die»^ Thia is an ethioal maxim whioh givea ita rationale or

Justifioation yet by itself it may be rather Irrational oatering for

bodily enJoyment.A aimilar maxlm Ia that of the Vienneae playwright Arthur

Sohnitzler who aaid mein Lebena lauf tat Lieb» und Luaf (mein life ia lo

ve and pleasure or rather the pleaaure of love»^. These are ,however in bot

oaaes Irrational maxdia oouohed in rational expreaaiona.

Kvery ayatem of eudaimoniatio ethioa ia merely a Variation or a refinement

of the firat mentioned maxim and all auoh maxima are ethioal oonatanta«

Tp theae belonga alao utilitarianiam with ita greateat happineaa for the

great eat number« A non-eudaimoniatio maxim ia the role *^don't do to

anybody what you do not want to be done unto you** or the Eantian maxim

It,
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Aocording to the aasumptiona of Freud human actlon. ia governe*

firat by the principle of leasure fluatprinzip) and later on by the

principle of reality (Realitätaprinzipllnfants are governed by the

former .adults by the latter. While thia duality aeema aimilar to

the mentioned one of inclination and duty or rationality.it ia not ident

ical with it.aince the principle of reality inoludea aelf-intereat while

the law of duty exoludea it being oriented on the intereat of aooie^ty

and on the intereat of the individual only inaofar he identifiea hl^-

aelf with the common liäi«.*.But it ia obvloua that the princip^AW

pleaaure dominatea eudaimoniatio ethica in varioua forma and deg

BTit thia would alao ahow their regreaaive charaoter aa reacting not

on reflective but on impulaive thought. Thia ahowa alao wh, crowda

always react awayed by impulae becauae only an indiridual.not a |Q

crowd ia oapable of refleotion. It may be true that all eudaimonistic

Systems try to reduce the amount or the quality of pleaaure by r^-
ablenesa , however. such reductions are .agu., different in diff|reut

individualB and do not alter the eaaential character of the ayatik^

Freud' a theory means baatcally that primitive mind acta only on ^
impulae while at a later atage man uaea reflection before action

and this reflective capacity ia the apecial property of humana. ^
It ia linked with apeech becauae the latter ia concerned with

particulara of the perceived world and that ia baaed on an analysis

of reality done by Observation and reflection. In general all

other animala act and react mainly on impulae and lack the abilit, to

anslya« the particulara out of their world and to name them aa a re-

ault«



The age-old ooafliot betwaen flaty and luolinstion means traditlon-

ally aa a re»alt that man man shouia not b« awayed by even atrong

anü overpowerlng Impnlsaa but aot on refleotion aoooraing to law

or flnty.-^ls iß thonght to ba oonalstent wlth the partloular natura

or aignity of the human belng. Tt «esorlbea also the poaaible mala

oonfllot wlthin man between anlmallt;? an« humanlty. Tn other worda

man shouia aot on rational grounda aa man anö not aa an anlmal

inferior to hia bis ovm human natare.It Is obvioaaly amxeoessaryÄna

even hopeles« under modern oiroumatanoea to fetoh the animiatio^trAä^;

of Marailio Fioino and Kant to sustaln aome ethioal prinoiplesThi^il^

a metaphysioal triad auparimposed on the phyaioal human natur« fo^i

the Juatlfioation of phantom» The only rational Justlfloation o^
human aotion is ita auperior human oharaoter iThe only aweaome f^
of human existence is the exlatenoe itaelf and the only mlraole/^

that existenoe ia thought aa auoh if it ia iaaued from matter^

forthermore human fellowahip laaaea aa appurtenanoe of thia exlljt^o

If it oan be shown that a oertain aotion oonforma to saoh human^ig

nity and f.llowahip. it ia the light aotion. we ahould oertainly ^k

nowledge the right to life of erery organlam even of an inaeot^all* -

though praotioal oonalderationa prevent ua from going so far.

The faot that humanlty resolved the anolent atruggle between duty

and Impulse in favor of the foermer is of enormoua ethioal impor-

tanoe beoauae it ahowa how to oonatruot an ethioal ayatem without

auperior aanotion or interference of metaphyaioal phantoms. Thia aol

ution of the oonflict adda atrength to human oharaoter. Thia resolut

tion of the ethioal dilemma between feeling and thought is Kantlan

aa well aa pre-Kantian Schopenhauer • » aoolaim of oompaaaion ia not

a Step forward nor progreaaive.it ia rather regresaive by eapousing

tmotionality whlla Hietzaohe*« syatem meana really a subveraion
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of •thios. Thea« two prlnoiplas» emotlonallt:y and rational! t]^

alv^» struf^la for prlmaoj in th« human mlnd and man doec not aot ü

one of th«m alona and this ie the maln diffloulty of ethioal discotur

aa*It i8 tharefora axtramal}^ dlffioult to &et ap a non^ocntrovarsial

prlnolpla of athioa«

It woald ba mibtak.a& to aupposa that Icant reallj^

oonatraotad a puraX; rational and ratlonalldtlo s^stam of athloa )i

baaad on tha aniqiuanaaa of dutj^ lia in faot addad to It tha Idea of

good will oonalderlng It aa sum and aubstanoa of all goodnasa and

Its trua sottroa* But In the firat plaoe tha good will aa souroe of

goodnesB seams tautologioal sinoa tha good will oontalna goodno'oS an

nothing alsa» Basldea it saams also tha oryptio introduotion of an

emotional alamant , an Inollnatlon for goodnasa* Good will prompti^t

good aotlon moans reall:^ goodnesa prompting goodnass. Bat it is

obviouB that a formal atruotura of ethios whathar rational or raal-

ly amotlva cannot dictata in a conorata oaae iha ooarsa to fol-

low» Goodnasa ata^a undaflnad iuoh anoiant oonstanta aa tha llabraw

lita yott nalghbor lilia yonraalf *" sa«m in thls raapaot muoh mora ax-

pllolt» Tha praudian prlnolpla of raality and tha Fantian prinoipla

of ratlonality do not ac^uara for a ntonber of raaaona,in tha first

plaoa baoaasa tha fomar aima badloally at indiridaal atillty^tha

lattar at a highax good of homanltj« Aiming at homanlty a& a whola

it baooKaaa a law of haoanity*

It ia not <ialta olaar whathar tha

audaimoniatlo prinoipla of Kplourua maana plaaaara alona or

plaaaura flltarad throagh ratlonality« Tha anoiant Judaana aaw in

Kpionraanism apoataay pnra at almpla, an Kpionraan maanlng an apoata-

ta«



It is of oonraa posalble that thla was th« maaning of •plourtanlsm

in th« populär mlnfl ,88 aiff«rent from Ita philoaophioal meaning of

the term.To tht oommon man an Splourean was alraply an apoatate,

Aa for the prlnolple -f "ataraxia" of impaaa-

iTity thia waa rather a refuaal of partioipating in tbe baslneas

of liTlng
, a rejeotion of Ufa aü-in to tht Oriantal attltadea whioh

mlght eyan laad to »uloid« although the latter would aeem auperflao

ainoe it ia alrettdy a aort of livlng fleath,

The error of the Kanti^n
ethloa as of all ethioa of thia rational type iiea in the faot that

man doea not aot on the apur of reaaon aione but on that of like

and dialüte eren if ratlonality ia deemed proferable and auperior.

In other worda the ethioai appeal ahoiiid also be direoted to the emo

tional natura of man for inatanoe hia feeling of human dignity.

Ratlonality may be merely an inatrument of aotlon inoorporated

wlthin the likea and fllslikes. Man may even like law or ratlonality

bat he still iots in thia oaae out of like and dialike. He may eve|lR>

bo oonditionaa or traine« to like law and rational behavior but thia

l8 not a ohange in motivation. Bat the lack of 3uoh oonditioning HJ
ma; laad to eooial anarohy«

If we try to aet ap an ethioa in aooor-

danoe with onx atage of biologioal ,aooial and mental development,

an ethlos without the requireraent of sanotion from above, we mnat

appeal to aotion on oar atage of evolution oonforming to the

dignity of man aa againat mere animality. Thia appeal to human

dignity ahould prompt aatiafaotion and obedienoe without any

help from illuaire heavena« We may all die but we still leare heira

the like of ua«
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The greateat paradox of .thios conalata In the faot that the prin-
oiple Of rational conduot waa found before the whole aearoh for
It startea aa our aurvey ahowed. The aearoh exhauated itself in the
attempt of finding auoh a principle wMoh woald aatiaf, both ration-
al oonduot or duty and the emotional need and reconoile both in
a oonjoined state oalled happineaa. But auch an ethioal oonatant
aoes not exiat. It waa therefore ne.eaaar, to poatpone the alti^te
aohieven«nt of happineaa after death or ai.pl, to deolare that
the fulfil„.ent of dut, "ought" to oonatitate that happineaa.
Marx thought on the oontrar, \.at o.l, the ..tha.atioal e.uali.ation
in the avail,bilit, of .aterial gooda oan garantee happlneaa and Justce
But thiB would obvioaal, preauppose alao znathen^atioal e.uali.ation of
individual needa whioh aeema doubtf,a.Thoae who refuae themaelvea to
ha oowed b, the l.tter requirement are therefore declared social misfitj

VU; or aaocial paraaltea. But availabilit, of material gooda does not
garantee happinesa beoanse in that case the rieh .en would all be happ,
and the rioheat the happieat which ia doubtful although .en aeem in

fr^

y
^
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geberal to ahare such oonviction.

New York City
Max Hleaer

^
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Every System of eudaimonistic ethica is merely a variant of the above statement

it is only more refined in expression and this is also true of utilitarianism but

all thse Systems state only general human Ideals not rules of interhimian behavior.

Venerally ve observe in the geheral ethical theory a Substitution of the content

of the theory instead of giving the rational foundation or provide the sufficient

reason for the ttheory, It is alvays easier to present t 'e Contents of the prescrip-

tion instead of givong the sufficient reason for it. These general ideas such

^\^'''' i^s^^^^e the greatest happiness of the greatest number give rules for social

legislation but not for individual behavior tvards one»s neighbors

general there is in every ethical theory a Substitution for the rational ground

in form of a constant for indtance according to Kant you should behave in a vay that

your action might become a general lav there is a r.-^tional content in the prescrip-

tion of ethics. But t his is the sufficient reason for a kind of action no more. The

^Mit rational content ia a füll presfrlption

This fiai theori^ is alreadv nresent in the

tragedies of Sophocles vhen the heroes must obey the eternal lav and not their incli-

nation. The classicist French tragedy of Corneille md Racine also rests on the

conflict betveen amour et devoir iove i.e. inclination and duty so that the main prin

ciple of the Kantian ethics is nothing new it puts into abstraction what was already said

in the ancuent abd un French literat re,, j here it becomes an abstract law.

The three main postulates of Kantian ethics namely

the existence of God,the immortality of the soul and the liberty of the will are

already stated in the main work of Marsilio Ficino. If ,ho' ever,the soul is immortal,

then the liberty of the vull would be guarah teed by the same token,because if the

soul is immortal and can never be destroyed, the will ^-hich is a part of the soul must

b e free/^he t heory of the identity of raind and body cannot b e correct . as the mind

is merely a fu n et ion of the body according t o materialist »ssumptions. T he

« «,-?r,H h ut is not identical '^-Ith it.

living body may have a raind b ut is no
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sophical epicureanism meant nleasre vith-in tv, t jj.pxeasre vithm the limits of rationality but that the
populär notion of epicureanism meant simply enjo.yment of life

As for the principle of ataraxia or impassivity t his is rather a
refusal of participation of livin. - a rather Oriental principle of reiectin, li.e
entirely This prescription ma. even culMnate in or lead to sulci.e ans thus resemh lethe Indian attitude to life.

The error of Kantian ethics as of all ethics of this
t.ype lies in the fact that man does ^t act on the principles of ratiohallt , alone
«ven if this is considered preferable hut according to like ans disHke and ration
alxty is merel. an Instrument of action incorp^rated vlthin the li.es . Man n., e.en
Uke lav or rationaHty and act accordingly but even in this case he acts out of
like or disllke. He may be even conditioned or educated to like lav and rational

behaSor
''''" ""^^ ^' "°' "^^ ^ '^"^"«^ i" nK>tivation.

If ve desire to construct a morality vithout any sanction on
a purely humanistic basis we must set up as nrincinlP «f ^=+-up as principle or rationa; action an action
in accordance with the dignity of man i.e. an action on the level of humanity and
not on merely animality. This appeal to the dignity of the hu„.n sta.e on vhic>^ v«
find ourselves should proiqpt satisfaction and eobedience vithout any sanctions in t he
beyond.
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Ethics is the attempt t o i usti f,. h, .

^"
.1
ustxfy human conduct on rational grcundsEt hical Systems

are terms of such Justification and t he, arise on a high ^level of civlli.ation
vhen doubts arise under complex conditions about vhat is right and vhat is 'not.

Such doubt s do not exist on lover levels of civilizat ion/l^e principles of conduct
Vary rery litt le on siMlar levels of civili.ed life ahdthe attempys by such

'

Philosophers as N ietzsche t o orerthrov,- »cisting rules of conduct or of some Oreek
sophists to adopt opportunism as ethical rules of conduct are fut ile because they are
destructive of civilized life/,

•
Ethical Systems, .do notappear in S4ch .societies vhich attribute the

lavs of condct^M the.vill of God.Kere arises the ouest ion about the .111 of God and
in extreme cases about God 's Justice but since this viU cannot be knovn by natural
means but by illumlnation it is practicaUy indifferent vhether this vill is knov-n

or Vhether some people merely proclai^ successfully this alleged x»xä knowledge. The

Hebrev civilization vas of this kind and therefore it had no ethical systems.If the
Greek civiüzation produced many et:.dcal Systems this proves that the Greeks had no

convlction that they vere conversant vith such a >111 of Deity binding for everybody

On the other hand the multiplicity of deities prevented the Formation of such a be-
lief since every one of them could have different ideas about right. M-vertheless it is

Tery doubt ful vhether everyday life in Greece vas much different from that in

Judea except in the sphere of sexuality vhere J ev'ish and I'ellenistic ideas clashed

strongly.The general principles of human conduct must b e in a'ccord ^Ith a certain
level of cilization regardless vhether the socalled ruler ^as N ero or Caesar, ,1t ho,.gh

\f".ere mlght have been and there are local differences.The belief that these rules

Uy be changed is absurd ,3uch changes vould bv dv structive of civllization if some-
body vould try to enforce them.Some rulers suzh as Hitler tried to adopt different rules

especially vh._t concemed some discrinated groups of people but the result of such en-

jdeavors is anarchy. Customs may differ videly particulars of morals may also differ but

the general trend is al^ ays the same everyvhere. On the vhole Systems of ethics ask

-hat is rational action and the ansver is usually that rational action is one based

on reflection rational ,not on mere impu Ises or inclinations although Schopenhauer

as a morai nihiUst maintained t h at morals are b ased on compassion vhich

is not in accord vith experience. >.e inscription in Anchiale ccordinr o

St P ul on the, Statue of sardanapali« "Let us eat and drtnk for tomorrov • e die

is an ethical prescription vhich gives its rationale or ^ustification h y m

means of reason yet in itself it may h e irrat ional in a society of men.

/
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As tne main difference bet een aninals and humans lies in the frequent use of re-

flection in action the age old fifference betveen duty and inc,ination refers

basically to this duality of principle of action in man man and other beings. This

condlict means tradit ionally t hat man should act on principle of duty not on in-

clination , love or other'^^fcse,its being "raobler" to act in such a vay vhich may

mean ren ouncement or resignayion, Act in g according to la"«'' is superior to actin g

on inclination and shovs strengtrh of character« And this method of act ion is con •

sistent vith the p^rticulzr nature of man. In other v^ords man should act on rational

grounds, This principle is of enormous importance because it shovs a human ethical

basis of action vithout higher superhuman sanction. Thus Substitutes formal ration-

ALITY AND RATIONALITY ALONE TErmed as duty for emotional methodf=« and therefore if

Schopenhauer considers compassion as the principle of morality ,this is really mot

progress or advance but on the contrary regression to emotionality and by the same token

to animality» But since these two principles namely emotionality and rationality

are alvays contending for Jriority nithin the human mind it is extremely difficult
s

to wet up an non-^ontroversial ^rindiple of ethics,

This ratio'^al form of thoucht and action is Kantian ethie s b ut Kant supplied

it v-ith good >'ill as the unique source of goodness but seems tautological (good '» ill

as source of eoodness ) but iy is also a cryptic infudion of emotionality in short

of nonrational ele ents • This good vin is according to Kant the sum and substance

of all goodness so ve «re once more vlthin the realm of inclination, Good vill

prompting good action means really that goodness prompts goo action but vhat is

goodness? It is obvioMS t^st no formsl structure of ethics vhehter rational or real-

ly emotive can furnish in a concrete case vhat course to follov, A much clearer

prescription is the concrete one not to hurt anyone ,not to do to him vhat one dislikes

to be done to oneself,the former is not abstract, y;ir latter can be doubtful.

T he principle of reality in the Freudian sense is not identical

vith the principle of rationality in the Kantian sensem relaluty in this sense means

usefulness to the individioal in short or long ranhe vhile rationality aims at a higher

level perhaps meaning the good in a higher sense ,the good of humanity as a vhole

the principle of rations;ity meamirah also the lav of humanity

It is not clear vhether the eudaimonistic principle of Epicurus is a nrin-

ciple of pleasure alone or pleasure fijtered through rat ionality The ancient ^udean s

^iM^n >
\'^-, '^^n'WTnV

n

''jr%
aAi

:i

,'<t*\N^^
^"



Sthics ia a üoienoe on rational behavor and aoffietimes an attemp .

to justifv human oonduot on rational groanda. But as tHe la^^^r

nelda allo to emotion, the straggle between them ^^o^-^^/^^^^^f^f
'^^^'

part of human diaoasaion. The Greek tragedy -the story o^ Oe%^P^^_^

the drama of Antigene deacribea alreasy the conflict between law and
,

emotion and aacribes the tragic fate of beinga aa result of ?e^^

following in their behavior pasaion oe emotion .not the law instituLec

hv the god8,i.e. rational behavior. It may be atated here that law

or rationaiity meana limitation while pasaion is z.je unlimited

the unoonditionai ,the infinite in human behavior aa againat tae

reatriczted ,the finite limitations of human iife.

The Ol aaaicist French tragedy deais wit.. a miiar problem nameiy

the atrafggle between duty and pasaion and resolvea it in aaimilar wa'

namely in favor of daty which correaponda to the Greek olasaical divme

law. It decidea in favor of the limited, the circumscribed ,
the

traditional aa againat the infinite and unlimited of pasaion.

Thia queation found ita valid philoaophical expresaion in the

Kantian ethica of duty aa againat emotion, while Scjopenhauer who

waa an irrationalist opted lor compaaaion aa baais of ethica whioh meau'

for emotion i.e. the indefinite Thia duality of behavior found in

Sigmund Freund a new conoept of actiona by the princile_ of pleasure (L

(Luatprinzip ) and the principle of realitT; (Healitätsprinzip) .
Thia

diviaion has no ethical but rather a practical connotation ,infants may

act 30l»lv bv the prinoiple of pleaaure while the adult acta

bv the principle of realit^; In moat caaes.This is the very aense of

adultneas. when thinking intervenes in human behavior.
.. . ^, ^„„

«rhile thia dichotomT/ has no direct ethical meaning.it has ethical con-

notations aince the principle of reaÜtT; ia deemed surerior and

preferable for human existence.

The Kantian ethica did only state in abstract terma what the Greek

trasedv and later on the French olasaioiat drama delineated in

imaginative terma. but Eant's ethica had also three poatulatea

namelv the existence of God , the freedom of will and the immortality

of the soul. Theae three poatulatea of Chriatian morala are already

atated in the main work of the Henaisaance philosopher Marailio

Picino they are not an intellectual invention of Kant. But these

three poatulatea are three imposaibilitiea and at the aame time

three infinitiea far above human limita. God meana the

infinite cosraic power which however ia suppoaed to habe a human

Personality becaase his judgment is supposed to have humanlike

criteria. This is a contradiotion. Infinite coamio power oannot be

endowed with a human brain. The immortality of the soul meana

also infinity o f exiatence and hence infinite power,

preedom of the will ia a third infinity becauae it meana infinite

power of the will. Theae three infinitiea are connected between

themselvea :without infinite cosmis power there canuot be e^aalizing

.luatice after death nor oan it be auch justice without per,anent

existence. And without all powerful will there cannot be sin

i.e. conaoious transgresaion of God's precepta only action in the

animalistic natarality.
^ . , ^, «4-4 „v.

The law of duty tried already to aaauage limitleaa emotion

the infinite and unconaitional which reverta here like a

triaa of imposaible postulatea.



Kant had ahown in the Griti^ae of Pare li^ason that yoa
vvatamble *

into oontradiotiona when yoa dv^ai with the infiniteor tiie

ultimate. The reason is that there is no representation of the infinite

oer the altimate poasible. since measaring meaus aiwa^^s oornparing

with u a Unit of measare and there is no auch anit for the

infinite or altimate. ^very instanoe of thera is immesarable and infini

there is no differenoe between one infinity and another one.

?he three infinities in ethios are qualities ,not qaantities but

as we h'-ve seen,theT7 oan easil^; be oonverted into quantities and then

their utter absurdity beoomes apparent. ^e have neither a peroeption no

an37 kind of representation of the ultimate or limitless in time and

Space. If we sa3? that the world began at a gix^en time, the unavoidable
question followa what was before and what preventee the world from
not statring before. If it ends the question arises what follcws
thereafter .If space has limites the ^nestion is ^^hat is behind those

limitSjin other words we do not understand the sense of endlessness
or the sense of limits. We c^nnot represent to ourseived either of

thase. An^? statement that the world began at a given time is

absurd beokuse we must ask what happened in the endless time before
that.To State that a given moment of endless time was^a start
has no sense ainxe endlessness is not composed of finite
parts.The same is true of space. Realit^? does not seem to oorrespond
to our finite Image of it. This is the reason of all paradoxes and
antinomiea. But the most v;ondrous fact is hov«/ a part of this
earth in a certain combination of elements which we call organic is

able to think about itseldf.
While the statement that the world has

a binning or is finite, is absurd, the contrary statement that
it has no beginning and ia infinite, is inoomprehenaible. The latter
oannot be repreaented or c viaualized while the former ia senselesa
Beginning and end of the world muat be understood in a diffwerent way

.

Theostatement that it haa or has no beginuing or end ia an obvioua
extrapolation of our own iife on the whole of the world. If numbera are
oomposed of unitea there ia alwaya the poaaibility of augementing
them by a further unit.Jnita can never oompose an infinite whole.
but we do not underatand nor can we oonceive an infinite whole
ainoe thia is merely a negative determination. The infinity ia not a

real poaitioe determinatio n ,it ia rather aomething we oannot unaer-
stand. We oan merely write a symbol for infinit^/ but thia does not mean|

that v/e underatand it. The infinity is not a thing,it is an
.

» Unding»*.

^



In general there ia in et.~ioal theory a Substitution for the rational

grouna a rational content in the preaoription of ethioa. Bat while

the rational grounö is oO to 3i>eaic the saffioient reason, nd)t

more ,the rational content ia a fall preBorition. i'hiö füll theorj^ is

alreaöy preaent in the tragedies of ^ophocles when the heroes rnuat folx

loY^ the eternal law and not their inoiination. The tragedieb of Jeneca

and before all the ii^rench ciaciüsit traged^^ of j^rneille and Bacine

presents the conflict between inoiination and daty (amour et devoir)

so that the theory of -^ant whioh exalts daty i.e. the formal rationel

action ia not anything original, it exists since anticLuity and is espe-

Cialis? practioed in "Prench traged^.^hns Yp.nt puta into abatract theorj?

what the Frenoh have atated in aFtiatio literature .The three post-

ulates of Zsntian ethica are alrea--^ oontqined in the philosophj? of

Llarsilio i'icino narneli; the existenoe of aod ,iniinortality of the spoi

and freedomof the will .Hov/ever if the aoal is immor tal , the freedom of

the v/ill needs no stresa becaaae itxxlx the freedom of the will ia

grounded in the imnortalit^ of the aoul.If the soul ia iramortal and

can nevei be deatro.ved , then it is certainly free and the will ia

onl^ a part of
.

the aoul .The theorj; of the identitry of L.ind and body

ia not oorrect becauae there is no sach identity on the face of öuper

ficiäi Observation, lae iiiiud is mtjreiy a fanotion of the body aocording

to materiaiiat aasomptiona,

Acoording to Pread'a assomptiona haman action ia governed first

by the principle of pleaamre and then by the principle of reality

f-^aatprinzip and >:ealitätaprinzip) .This meana thatvthe primitive mind

reacts on impulaes while it emplOT^s later on refleotion before ;eotinff.

TTere it ma^ be added th^t mnn is the onl^ 'organlara whioh uses reflecti c

while sll other animals act onlv on impulaes. This ia the main differenoj

ce bet -een humana and animals. Thp age-old conflict beztween duty

and inoiination menas trad itionp lli? thrit humpoa ahoald act not on

inoli'^'Ttion b'Tt on reflection aocording to law. And this ia conaistent
with the particular nature of man.in other worda mnn shouid act on raUc
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STHIOS

jjthioa ia the attempt to expiain or jaatif; haman actioa 05 ra-

tioaai grounda.Jithioai a^ätems are terms of auch juatification,

•"Oat tiamari actione are hamdrom ,they aim at the preaervetion of

life bat whaa a man ia free of thia homctrum sphere or if he entera

conlict with other people when trying to pre«rve life, he may h^ve

aoabts about hia rights and dnties. In a oixillzatlon where the

right action are that attrlbutefl to the will of God ,no auch

Of aoö. Thia will may be founö out ou,.^ b- 1 .imin.tioa.

'sut if a Person is convinced that some action is right and/or it

coinci-^ea -.ith the will of god.then whether thia will ia known

or not ia indifferent .Bec auae if one one knows the will of 3od

ona haa the conviction that what ia going to do.is right.And if

t,e even doea not know what God willa bat what he himself con-

3idera aa right.the reaalt ia the aame.Xn either oaae he ia doing wh.t

he is convinoeä is right.

The fact that in anti.aitj Gxeece had many a.atema

;,^p^»«r«nt in Greece from thgt in JUöea

^ ^ li-fe oould not be verj different m
^^erve^V life °°^"

purit^nical in Jude

e„d it is dottbtful whether the wa. of life

where the customs differed wiael,

Cn the whole a.stema of ethica aak what is ratio

.r ia uauall7 that rational action ia one based

action and the anawer i^ aaaaiJ-y

n reflexion not merelj on impulaea or inclinatxons.

on rational
"f^«<,,,,iA6 to

^^'^^^J ^^.p^,,^ in inchiale "Let aa eat

h« mscription/on the atatae of oaröanapai

TL L to-.o.,o. ». ai,." i. a. ,.i=a. P...onpUo„ a»a sivea

ita rationale i*e» -»-^^ J
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Causation,action ancl oreation

V/heever is oonsicloring t:ie phenomenon of CLUSation v.lll be

faoed by a triple problemil.the logioal problem,what is cauSLiuion?

2.the psychologioal probicm as to the genesis of causation (
meaning

where does ±^"conie" from, S.tlie cntoloeical problem as to tne ODje^-

tive" välue of the causal oonrxection.ne&ning : does it "hold" in

reality? A satisfactory ansv/er to the first and second question

may perhcps render the answer to the third auestion superfluous.

But whatever tao answers raight be.it is clear at the outset that

a Solution of the ontological prohlem is hardly possihle as long

as 7.-e have no aocess to the things as they are in " themselves" .

Hov; should v;e be ..hie to say soaething definitive ..bout relntions

of things uiümovm and unaccessible to us? If the things themselves

are unlmovm ,their "rele^tions" v/ill be ectually iinlcnovn. l^here are

no mental Operations ,aatheniatical or others, to trascend this barrier.

The nexus causalis seens to be a unique sort of connection

and it is ourious that r.ant put it ,to the discomfort of his disoiple

Schopenhauer ,an expcrt in "causology" ,t".ong the "categories of re-

lationship" .-^hat sort of "relationship " does it really aean?Or is it

perhaps modelled after soae conscious or unconscicus prototype?2his

oausal connexion does not mean "suocossion" ,not only succession

at any rate.if at all.It means obviously sonething different or

"niore",otherv/ise causality and succession would be interchangeable

terras v;hich they are not. Schopenhauer hiiaself thought that succession

of day and night provide the best instance of the difference of c...use-

lity and succession, since day and night succeed each other v^ithout

being each other' s"cause" . I thinli cnd shnll try to outline it

that at the botton of the idea of o..usallty lies the idea of "origin"

or prehaps nore ccrrectly the symbol of origin,

We say sometimes that the cause "produces" effects. xhe stress



2.

lies on the term '»produces" . This sort of "produoing" may be rendered

in German by the thvm '' erzeugen'' which has a sexual comiotation.

l^his "producing^' means alvmys an ^'outside foroe" ,a''living force"

whioh is apt to produce the "change". vfe never "see" this force.

We infer it. If I put a pot of water on a gas stove and turn the

cA svAch ( first action),gas leakes out,( effect),! light the gas ( so-

cond "action'M,the fire flanes ( effect), the water boils f effect cf

a previous agent "fire")^ I infer that the v/ater boils '»because"

of the heating force of fire. I don» t see the "because'\I suppose

so and in doing so I really invest the fire with a mysterious

foroe. I consider the fire as a mystic "power" which is apt to make

the v/ater' boil,

If I say that a body "falls" beoc.use it is he-v",

I impljT that heaviness or v.'eight is a "force" apt to aake the bcd^y

fall.If that Statement is not conceived that way, it does not meaa

real causation, in other Vvords it V70uld merely signify a verbal

cirou£iscription or circumlocution ( in form of a o&usal clause)

of a simple Classification .meaning : all heav-y bodies fall ,this

body is a heavy body too, so it falls as the37 all do. That would

constitute a nerel:^ Single example of an allegedly general behaviour

of bodies, not more. 3ut stich a ccnception of that statement v;ould

not render correctly the mysterious something which aust be added

and which is added indeed by men whenever they utter such a sentence.

If I say ( as a "physicist'J that bodies fall "beoause " they are

"attracted", I conceive "attraction" as an "aoting agent" or as

a hidden "goddess" ,a "producing" force. 2his is a " Spiritual "

conception investing the Earth v;ith a "power" or a mystic "agens"

producing "effects" or "changes" .Every time I say so ,the stress

lies on the faotor of" producing" and the porer I am thus inferring,

boils dovm to a mystical conception of foroe. It is an animistic



3.

conoeption. It presupposes thc conception of the universe as a oon-

glomerate of powers or foroes, "acting'* forcos, "producing" foroes.

These forces"give birth'' ( erzeugen) to effects. The conoeption

of oauses is the most general and ultimate form of panpsycliisn^

During a night v/hen eil v/as nuiet and the room

darkened, I heard ^at a sudden a sound vdiioh came mysteriously from

within the loclied up piano • The strings of the piano gave a loud

sound. Cvertaken with awe I asked mj/self : "\^o" gave that sound?

I looked for the agent v;ho produced the sound. In so doing I thought

"causally". I "understood" that there must have been kk^ somebod:;

or something that "oaused " the sound.Being naturallv '^superstitious'^

I aßsunied at first that it was some^body" not some^thing" . A naturally

superstitious being thinlis ju.st as oausally as a scientific being

does but it seeks the "causes" in other faotors thaii the soientist,

namely it seeks "somebodies'' instead of '^somethings^^That is the

T7hole differenoe ho- ever; the soientist has "neutralized'^ the

"spirif' or the "ghost*' without ohanging the substanoe of the matter.

Pirst we seek the "somobodies" and afterwards the "somethings"
,

something is the next stage in the history of thirii:ing. But even

"neutralized " this something remains the "authcr'' f auctor)

and a "spirit^V/hat does it mean^"superstitious"? It means ooncei-

ving the v/orld after the pattern of "motiv^-tion" f last oategory

in Schopenhauer' s assumed five classes of oausc.tionJ If a primitive

man raise a club to hit his Opponent, he l^hinks "oausally" ,assuming

or better inferring that strilcing with the club will produoe eer-

tain effects desired.^t his stage of mental development he understands

the woriiing of his movements but when faoed by such a predicament

as my sounding piano, he will recur to more remotex "motivations"

namely to such other '^somebodies^^ who in his opinion might be the

most common -oroducers of effects.



All transitive verbs inpl- causation beo^^use the^^ imply

"doing" something amd this doing as every "doing^' always ineans

causation, produoing of effeots.xlll transitive verbs are "oausal

predioates,that may appear sometlmes ^uite clearly sometimes in

a more hidden way. T shall try to illustrate this proposition

thereafter and disouss the seeming exceptions from that rule.

As for the non-transitive verbs ,their meaning is patterned after

the model of the transitives which means that there is a "doing"

peroeptible^in their esx sksisHSK meaning, If I say " I slcep"

that implies ±k a hidden but easily peroeptible connotation

"I do the slee^iÄsping" , I de sonething;although it is -'sleep tt

Ojy\ ».\v /U.'n
:>there is something "active" in that verb.The sleep means a durablo-"

aotion and a change performed v/ithin the universe oompared to

a former State of noa-sleep, "The stream flows"is oonoeived in an

analogous way, as if the stream would do something, as if it were

active in his Performance of flowing ,as if it v.ould do the flowing.

Thus the stream is equally oonoeived as a living foroe, a being.

In reality even the intransitive verbs imply causation, Cur example

of the flowing stream im'olies the concept of a presu-o-oosed State

of "rest" or non-flowing whose change is due to an agent ,namely

the mystic Stream v/hich does his flowing. In that sense the idea

that a "change" presupposes a "cause" as its origin is a correot

desoription of our psychic behaviour,

Causation really forms the pattern af i^er which

a living being is apt to conoeive changes in the world, It loclrs

upon the v;orld as a System of "actions" or "acts'\One might perhaps

OQject that a "living being" not only acts but also "reacts",

^ ^'his is true only in science and solely v/hen considered as an "ob.ject"

from outside. As a subject "from inside" it alv;ays acts or it

suffers the acts of others equally oonoeived as "ageiits" ,"authors" of
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aots. All events f or changes^ wliich means just the saae) are con-

ceived as a System of actions deriving froa authors. Authorships

and creations make up the human universe, 2his is expressed in Speech

by the fact "yerb" which as vie have seen alsways means "action".

Everything is an "issue'' of some father ( idea of birth). Parent-

hood just as action ( or porliaps better ^'acthood'M is the proto-

type of causation. The latter embodies the mystio concept of action^

Üystio^beoause action as such is never visible..Ve see only ( pro-

bably owing to the limitations of cur sensory System) suocessive

static stages which we synthetize as ''action" .The most strikinp

example of action is feit to lie in that action vhich is expressed

by the relationship of parent and child ( parenthood and childhood).

But not only ±kxJk^ th t action, every action is ocnoeived as an aot

of creation . The "author" does the work.

.11 authors v/ho assuraejf the apriori
"K^.^*

A.

s

edä

oharacter of causality stressed the fact that we must conceive

changes oausally and are unable to conceive them otherwise^Hii

is the characteristio of "certainty" and" universali ty" ( Hot^^en-

digkeit und Allgemeinheit) enconpassing causality. Although ve
hinting at

should beware of explanations by/tautologies in thinAing because

the latter is a practical Operation achieving practioal results
e^

and it is difficult to understand hov; such resultdmight have been aohiev
»

by tautologizing in a vicious oircle , I suppose that thore is

really a tautology involved at the bottom of the Ccusal System

which accounts for the "certainty" and"universality" .The tc.uto-

logy consists in the fact that if v;e say "action" ,the seemingly

"suocessive" |l&b£ttiit of the action namely the '^f--^T\Q^flM[i\i

identical with the action itself.Both of them are only two facets

of the same identical act. The material of the cosmos is something

likex a matrix carrying the "engramnata" of action but every las
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jtion and reaotion or oaust/K^

and effect^Effect is an Illusion ,the acting itself being simul-

tamicusl37 the effecting. Only the assunied source of action or

cause or subjeot are "outside" the act ,but this "^source'' is a

mental oonstruct.Tlie real meaning of the causal System would be that

there is no act v/ithout acting and no product v/ithout producing

whioh is true of course. In other words^ there is no real succession

at all implied in the concept of oausation; that concept means acting,

Y/nich in turn means doing the act or producing the product.lt is ^ctc^i/'y

We split mentalis therathor simultanaous as I have

phenomena into causes and effeots in order to dissolve the world in^

an anthropär^ S3rstem of actions or ( which means just the same

)

into subjects doing things. 'i^his twisting or Splitting is also

rammatioall3^ expressed by the fact ''sentence". The Splitting of

phenomena into causes ahd effects ,the conceiving of the world as consis-

ting of subjects doing things ( objects) is merely an animistic pattern,

the verb itself is the abode and refuge of causation . i^he verb itself

''consists'' exclusivel:/ of causation, Eyen such a verb as "I sleep"

implies " I am doing the sleeping", I am performing somethingf^newl

,

I am "achieving " something f namel^ a ^'change^when compared to the

previous Status), f whenever I am "saying" something, the thing said

implies also a contrast to what was "before"). V/hether this construction

of the world is "arbitrary" or whether it has any "objective" justifi-

cation, is an ontological (luestion.Cff-hand it might seem arbitrary,

or rather due to cur mental structure as an "acting" being, -^ithin

cur empiriool Observation there seems to exist some relation bet\neen

phenomena , a secret.even mysterious relationship v.'hich v/e express

by the Symbols of caure and effect or subjeot and object. :?hat is a

sort of olothing v;e put on the '^events". If ve would conceive the

phenomena as a sort of unartioulate unity ,if we v/ould not split
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^

them and transform them after the likene.s of acting personalities

then the notion of causality might perhaps be meaningless. It would

surely be mecniugless in an absolutely static unchangeable untveree

devoid of "diimensions" ( undimensional universe).

iiow let US try another line of approach to our

Problem. It -.ould be tffcrary to deny that changes occur (
in the

Impiric .;orld) and it is legitimate for an observer to say that

whenever a change occurs .sonebody or something makes the change

,

-^ '"> "^ n "P

na;aely the one who is its .uthor^ in other words the changing f

But ^.hy do we ä^ such a changing factor,v/hy do ve searoh for

that soa«body or something«? 'That does "change" really ineanT Does

it mean thafsomebody " rnal^s a changev Is the "subject", ^^nrte:?!« or

hetter a subject^perhaps implied in the very concept of change^ Hot

directly but by implication. 2he thing to be considered is that

^^ thinhing does not proceed on its path by means of isolated

detached "concepts"or notions ( Begriffe) but b. means of state-

ments ( sentences in grarnrnari ( Urteile). Gonoepts as such .re merely

constructs of thought won by analysis of thought^not the thinking

itself .'^le latter is a "process" and that process proceeds by aeans

of Statements ( Urteile) ,they are the vehicle of thought, and that

was eaually Zanfs opinion. "Change" is the rnost goneral pattern or

framev,-ork vdthin nhich the rneaning of all transitive verbs may be

Placed^since every such .'ord neans sone change .3ut this predicate

presuT^poses ithin the machinery of thinking alfvays scrne sub.jectK,

the v'erb itself having no proper existence of its fcwn; it ^ may

Claim anf existence only within the framework of a state^nent or sen-

tence( Urteil und Sat.l.In other words the seeking for a "cause"

v;ould mean the seeking for the sub.'ect of a given Statement or sentence.

the latter being the general pattern of thinlcing. Since every fully de-

velo-oed state.ent calls for a sub.1ect ad '.ould be incomplete .ithout
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nftaXjLJUi

by the mere verb, Likewise v/e

(X

ask sibout the '^or.use" 7;henever

";

xre faoed by -to^ "change" sinoe cause and sub.ject are identical.

Sinoe evor- verb im-plies oausation and every Statement presupposes

a| subject , we could think non-oausally only if v/e oould think

in non-statements f or non-sentences) or in sentences \'^'itlioiit sub.jeots

whicli is impossible. L^he seoret of oausation is hidden in this very

sttucture of the Statement ( Urteil) ,this vehicle of our th/5inking.

This vehicle has a causal oonstruction. 3ince this vehicle is alv/ays

composed of a subject and a verb f whenever it states chances),

v/e nust Ira^lj tho subject and asic about it ,if \ve are faced by isihe verb.

Seeking for a cause means seeking for a subject.

The ever-haunting ^uery about -tHte oause5,this

ineradicable mental behaviour
^
witll bo thus revealed as the q.uestion

about the "subjeot" v/henever the "verb" is given. It is the longing

for the completion of the "truncated" incomplete Statement .Hven in

such sentences aacrifc likns " it thunders" the "it" though it is not

a Jupiter, is a fullygrov/n ^fcf^-'^soul.

\%oever infers that "\^:orlcing" or "doing"

must produce a "result" f no matter v^hat result) thinkIMoausallv.

There is no aotion without results. sinoe action itself means "producing

results" acting being identical -^^ effecting."Result" always means

the "thing d o n e." and oausality in its turn means that a "resultj*

viz. the thing done. can only ^e achieved if it "is" done.- v/hich is

true but tautological.-et us suppose that we introduce|f a band into

a paste. Every move of the band will leave some mark in that paste^

the acting and effecting being the same identical indivisible me^

^he movin^ of the band and the maJ^:ing3'^e mark ABethe same thing. Wt.

ci^^^MjdtCl in spo'ech ( even in scientific aiscourse)

?/e sometimes skip oter suocessive stages of causalitv and that is \7hy
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tlie identity of subjeot and cause is not al\\'c\:yS apparent. If I sa^ :

" The liorse dranss the oarriage'* ,tiiis is an undoubtedlj oausal v;ay

of spealiing,it mcans causality. It rneans tliat tlie horse is drawing the

carriage and the effeot v/ill be : the carriage moves on. So the reason

Yih}7 the carriage ohanges its positlon is the action of the horse.

iTever wheless there is no "suooession involved in that proposition.

It does not mean that the horse draas and f afterwards) the carriage

raoves on.The drav/ing and the moving are the same thing,the moving

is the being draun.^his sort of speeoh presents really tv/o aspects of the

same phenomenon.lt is one act. - If on the other hand a man 5lx)u.ld say

that he is in ilew Jersey because his mother sent a horse carriage for him
OL

"^ '

the mother is referred to as "cause'' of his displ'^ment- but this turns
a

out to be only a sort of abbreviation or better condensation of a long

ränge of intermediary Statements or '*causes" actually ''omitted^' as

uninteresting -jit rneans skipping whol^ stages of causality.The real

Paradigma of causality is embodieä in one Single statement (Urteil)

,

The cid nuestion about the origin of universality and

certaintv f Allgemeinheit und Ilotv/endigkeit ) as attributes of causal

oonnection v/ould be accounted for by the very structure of the

Statement ( sentencel itself and the inn-er meaning of the verb.

Let US review onve more our arguinents. i^obody will contest

the existence of cau.sal predioates. Such a sentenoe as '' The stöve

heats the room " is obviously causal. and "heats" is a causal "predicate".

But are all transitive vcrbs causal? All verbs involving some action

are causal.The counterpart of every "actio" is "passio"in some sense.

Hot all verbs transitive from a grammatical point of view are transi-

tive from a logical point of view."'e must always ccnsult the "meaning"

of a given verb. considering that verbs and their position v/ithin the

canvas of spoken language have not been modelled by logici;..ns but by

common men in the oourse of long processes and obscure ohanges .
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In the German phrase" loh heisse Johann" the vorb "heisee" loolcs trän-

sitivetai but isfi't, it means" Ky name is John" ...hioh is a .uite dif-

ferent kind of a Statement. The Torb "heissen" is transitive" and

nxay be turned into^assive^jT^ the meaning of "ich heiSBe Johann"

involves neither "change" nor "aotion", it is descriptive of a State

of things.a mere name of a "si*te6" ."loh heiase Johunn" really belongs

to a luite different olass of sentences v;hich v,e may call for the time

being as a matter of expediency, "oopulative sentences" .( -he latter

involve no action.have a auite different meaning.are in "Space" «^

not in "time" ,they are reallj' üi^aeiess
;
.-x

Johann" a»«T** involve4any action *J^ myself ( the sub.1ect),as the

üerman neaning .wld superficially suggest.if it**äi^ meari^that I

"call" m-,^self that name,it might imply action and be causal.But as

H^atters stand it is rather a oircu.-alooution for th. sentence "my name

is John-.Shus it may be ruled out as'^possible exception #«« the

assmed general rule that all transitive verbs laean action and hence

oausaoion»

How about such a sentence as "I 8#W money"? "I save"

n^eans "I don' t spend it" .Off-hand no action seems to be involved

in that negative behaviour. A negative attitude ho.-ever may v.ell mean

soraethmg u:^^•*»• « positive too/this positive factor hiding itself

)

behtnd the negation. Hot every negative termlSIi^^eally, negation

and vice -versa. "I öi± don« t kill my enemies" involves no action^

nevertheless it may nean something positive .namely a "doing" of a

ciuite different sort, another way of life excluding enemy-killing.

As for "saving" we all loiow that although "spending" is positive"

and "saving" negative,it may mean something positive, namely the

exertion involved in the saving, in the acouimlation of money. It is

even easier to spend than to save. Thus it may have a meaning of action,

of the "endeavor" conducive to effects. In that sense it is action

and causal,although this may(Hil^ ^° apparent as in an inat.nce
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of physioal aotion. And it has no other meaning at all e:^cept this

positive raeaning sinoe savlng or noiiic;pending possesöes cQ'.eiL:' oüe o

practioal neaning a the one involving aoouiaulation und henco power,

How ab out a plirase : "I wear shoes"? Qrumma-

tioally it is transitive but is it oausal or aotion? Is the v/earing

itself oausal- or should we turn this phrase into one like : I am a

shoe-wearing man? without trunoating or disfiguring the real meaning?

I do not think that we oould fairly do that. If I say "I v/ear shoes"

I have no desire -&f Classification, the stress lies not on the oo-oula

as it should in such a case but on my wearing activity.I do not want

to State that I belong to a shoe-Y/earing class cf beings but that

^ ^ Q wear t)^ af!»y them shoes. It means that they c^re on my body be cause

I 3CEHX am supporting their load. It is action and Cc^usal*

We should consider the time factor in-

volved in the verbs, If the time factor is ,uite apparent as in

such a :•.#:•.:<:•::: sentenoe as :
" John has Icilled his brother'* ,there

is always a streng indication that an action is involved, '"here the

time factor is but faintly hinted at ^ i4fee in all verbs meaning

sensory or mental expcriences f touch ,see, laiow. for i-st nee)
as to '

we shall be uncertain/whether action is really involved and as to

whether put into sentences they really mean aotion and involve causalitv

However v^e should not overemphasize the import^^nce of these doubts

for the following reasons: Even when action is not involved- the

verb as such is patterÄnÄd in its inner structure after verbs involving

action^If such a verb is convertible into a meaning designing timeless

q.ualification or Classification j viz. if it is grammatically but not

logically a verb^ then it may be ruled out as non-verb and hence (ilo

immaterial for the handling of cur problem.But if without forcing

artificially on theÄ verb such adjectivial meaning it is impossible

to translate it into "qualities" ,then it is a real verb.
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Let US review t\70 sentencesrl.Jolin liilled his "brother,

2. I read a book^ i^he xormer is oausal and implies action, IIow about

the latter? It is transitive but is it action and what is more im-

portrnt, does it really involve sornething causal? At first glanoe

we See no causality .Ilevertheless '^reading'' neans al-ays "reading

soinetliing" there is no reading in abstracto . So it is obvioiislr

action bu^ not ^uite so apparent beoause it leaves no visible

traces but it isr transitive :.nd action» But if it is action,
)

can it be action without effect^Riat would be absurd. There are

surely effects of that action. -üvery action ^5aÄKBas""produces"

effectSjprobably innumerable different effects intertv/ined

v/itli innuinerable other effects. All these fields of actions "and"

effects interlocked form cur universe v;hicli seems to be a sj^-stei];!

of actions.V'liy do we "know" that there is no action v/ithout effect?

beoause we loiow that every action leaves some " trace'^ j that is

the very content of the notion '^action". Every action ot better

ever;/ event has two aspects or two ends ,the acting and the effectinr:,

they are two facets of the "act". If I say action,! neanracting

sonething or "doing something^ and \.l I do somsthing I effect sonething

phere nust be the counterp?.rt to the doing ,the engranima on the matrix^

since action means leaving engrammata on the m<':ttrix and nothing eise.

We "loiow"'^ that every change h^.s a cause and every action

an effect; the action of reading is causal ,it has effects but not

so striking and not so apparent in the linguistic disguise. In Speech

and in reality we are not '^ interested" in every "trivial" effect

but only in effects carrying sone practioal va.;.ue ,soriie '^explosive"

value. Being not interested in fine distinctions or in dee-o anal^sis

v;e omit many of these effects. ^ere are effects/reading too ;they
^

may be manifold,the first effect lies in that very first stage of

action and in v/hat changes it accomplishes as action, l^ffect and action
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being simultanftous the first effoot of action lies inherentl:; in the

aotion itnelf , The^/ are both ''aspeots" of the sarae event ,they

are seen as action or as effeGtiOnftttö^r^yr^fryKc

ter to the angle from which they are looked unon

the -noint of viev; or bet-

If the neaning of acting t«K};i«Ky implies effecting as well^

then the universality and cortuint:/ of the causal nexus '^ould be of

tautulogioal origin.Our inability to imagin^eting without effecting

would aocount for these characteristics.

Another line of thought might^a^^ to a similar result. '"'e Imow

that there is no "change " without cause. But does change really

mean that somebody or something f that is the cause) must have efieot
#/ if^

ed it*?Is thAt sonebod\^ ot^ that something vve infer without having
If

^ f^

Seen" thera included in the piain notion of "change" •''it scems that

change is soraething impersonal. nonspiritual^ independent frr« an

additional "somebody^'. 'Jhis supposition is nevertheless an illusion.

"To change" is a trc.nsitive verb nieaning action »Th e background of

thought behind the verb ^'change" ( der Gedanlienliintergrund des

Begriffes ^-ehc.erun^;]is the verb "to do" ,it means" de a change T

it is active and thus it means that whenever soraething is "done"

thero must be a^doer" v/ho has done it. But ^'done" presupooses

in itself a doer and so the Cciusal nexus would be reduoed to

the following: that whenever something is done there must be

somebody v;ho has done it.^is is ^uite reasonable . Obviously

the "thing done" must have been "done*'' that is accomplish'^id b- a doei

-3ut it is liliewise tautologioal.

By "mental carele::sness'' we sl-iip many phases of action

and1lin]r\^ometimesJ 7/ithin the nexus caus.'lis the first linflj vith

the tfcnth as if the latter were the direct consequence of the first.

This condeHSation of events is due to practica reasons ,-;e stross

the"prorainent"..Ve v/ould not do 4^ if v e ^WftWr loc::c^apon the events
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as in c. slov; uotion pioture xilin.3ut v;e condense facts. In the scr-

tence "John iiills Ms btotherj'the final liilling may be dissolvod

ir-to nany acticns ^^'hioh cuiaulate in the final destruction.lt rmy

be added that -^hat v;e call a " Single ncvenent " is naturally "sig-

gle" for our sensory structure. 'hat might be a ^Single " move-

ment to ine -.'ill not be so to a scientist and lil:e-ise -hat may

seem to rae "two raovements " or a double moveiaent will appear

as a Single movement to a bird,eto,;Dut in principle nothing

will be changeä,^eting will still include effecting( not the

fectj^tertrace" ,«»i4v'result" .

'

Reading is action and involves causa-

tion . How about the verb "to Imov/'^for instance/'I loiow mathe-

matics" . Is Äit causal and action? If that verb aeans really

only a luality of mine ,if it does not "change " an-thin@,if it

is a mere Classification of my person as uJ? uuu luHluö a mathema-

tical expcrt,it is no>»aotion and involves no causation.But even

"laiov/ing" might have a connotö-tion of action. S£-,ting is action

and oausaljbut sleeping and loio-ing will often nean a ..iU.-lit"

and be converti^jle into an adjectivet mentally at least).

';,lien a man ^^©«i^askithe nixestion : what does your master do ?

and get^the ansv;er:"he sleeps now_)" meaning that he"ial:es" rest^

then it v/ill mean doing something and be causal. If on t}ie other

hand that phrase means simply thät the man "is" at rest (
deskriptive

of astatus) then it is nomcausal. It might be both.- Such an

ansv;er may seem unsatisfactory, yet this .lust not be necessarily

due to the mental limitations of the analyst but to the inherent

imprecision of our speech and of the verbal forms of gramnar.

The difficulty arises as ajconsenuence of the fact that all verbs

are modelled after the transitive c&usal verbs, this corresponding

to a natural human "inclination" . The hivr.an ^eingy

the meaning of the verb proves.^every "event as^ action ,

as
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and-sleeping" as " do>e sleeping". An undertone of action is in
every verb ,they niayf^\^ "reduced" to "doing" which is their
iinderlying"inental backgromid"

-^
if I speak about^identity of "acting" and

"efieoting" I „,ean acting and effecting as the^y appear to the
observer. ^e must hov;ever distinguish between the acting-effecting
sphere and the"source"of action. Shis Souroe is the Power which
sets the whole into motion.This power is the Subject or the Cause.
raej are both always ^utside " the field of action. -Jhis

" being
outside" is the chief characteristic of the Oaiise.

If some "robot" d|ould kill a aan ,nobod7 ..ould
say in earnest that "the robot" had kiUed^although the latter
wielded the destructive mechanism. Ken would say that the cause
or author of the killing was the individual v;hohad unchained the
robot. ^he "robof is noj|f more tha», a sticlcl-he robot or stick
are the inmiediate cause of action out what does that mean? In a set
of conditions stick and robot are one of the contributing factors
should the event take place. V^en we say "cause" .we are selective.

-e neglect whole ranges of the necessary conditions of the event,
we select instead a factor that interests us for some reason
f mostly^pr.ctical reason] . -e Single out this factor as^se.
ais may be arbitrary^ but select we must, o therr;ise thinking and
acting would be as a practioal proposition impossible.

" A bullet kills a man". Suis is a correct Statement.
If however the .aan ^^ ,.ears«, armour ,the bullet v.ill not .:ili
him. 'e would say in such a case that the bullet had not killed
him "because" he wore ^ armour. 3ut such a phrase is due only
^to^our habit Of causa^ording^ since there are no "negative" Dauses.
^*e^ has no cause,^«»^has one. l'he truth is that the exception
^S*^ the geheral rule "interests" us,we expiate it in a "causal"
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way.It is patterlndd afcer the general habit of explainins "ex-

oeptions",tMng3 "notable", things extraordinary Teriuiring" ex-

planation. '-.'e shall not ask why all liujnan beings are not as good

musicians as Paganini/out kew the im^icn race •as able to produoe

a Paganini. e "explain" the seeLaing "exoeptionyiot the ccin.r.on

thing,

natural sclence enurnerates a set of "interesting" condi-

tions the enumeration being generally inconplete and selective.

Life as a.praotical oropos^ion v;ould be hardly possible if the

mind *«*sL not discover a certain rmiforaity among phenomena^

not e:cercise selectiveness -"hen establishing

the amount of pov;er Inhcrcnt -*« different factors. -^Ith-ut imi-

formity "sectirity" would be destroyed, non-seleotiveness -ovlä.

destroy even the possibility of practlcal thinüing. Batural

t non-oausal as a result out causal as an endeavor

-hich v;ill never succeed. 'Ihe differencebet^reen the raan of

science and the corxion raan is not that ^ one v;ho Icnors "oauses"

and

and if it

science is

one rho doesn' t^ but thct ^^ one having onl3:^ ais eyes

and cnother having in addition a telesccpe and a micr*soo?e^ viz

.

stronger eyes .'2he üechnicJutiiTf«- of öcijnce do not add tc any

U' VI n

. üauselism

ts as aotions
"iniier" Iinov/ledge^ but to the

^^^^f^^
of^senses

is a systeu h^ v.heoo adopa virtue^ v/e conceive even

^;^';;; 'Le meaning of the verb .nd of the sentence.If science

,«««^^ ^causal it ;;ould be m;/stio;i\lt is true that science

seems to proceed in a causKl v;ay and coranraiiicates its findings

in a causal v/ording o-ing to the nature of our aental modia^

but in essence it is only e '.vording.Ir^.^far scleuce is an addition

to re.l linov/leuBe, it is a better lüac-ledge of detuils.it is

q.uantitatively ti fT?Kr:«Kt not qualitatively different from the

laiov;ledge of the coEiraon aan.
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Causalitv is aystioajand ani:,iistio or bettsr spiritual.It presup-

poses a universe of affinities betv.een things ,of soue power rela-

tions. It creates the beliaf that we loaow sonething ubiut the

''aature" of tliings ,their inner oore or even "value" . It is a unique

relationship rather patterfned after blood relationsUip betv/een

t7;o hürnen beings or the relationship betv/een man and the result

of his actions. It is somewhat modelled after the father-son

relationship ( parental relation)", birth is its image.It is

patter'jJHed after the realtionship of the doer and the thing done.

This is ho-.'v-ever the only way i- which ve can oonceive and -onuer-

embodied in every
stand eTBiAa of the worldj therefore it is

sentenoe carrying a verb.
Wr-«JUrV

^et US reviev; briefly the Jiiöiu.«^rii^ of science:

I we say that a man suffers from consuraption "because" he has

an ailing lung ^this is only a raanner of speech ,consvinption

meaning i.iore precisely an ailing lung. -hat v;e say is only a raore

preoise definition of the ailment. Proceeding further and saying

that the man has ^n ailing lung "beoause" pernicious microorga-

nisms'destroy'^t, I have only onoe more specified more precisely

tiie "v/hat" of the illness ,there is hoverer no real '^beoause"

in the explanation.
^ Urteil)

In every given statenent / isasxiSKgi^xsds^miKxx,

with a verbal predioate ( meanln* "action" as a consequence)

we may discern two simultantfous mental Operations: we analyze

and synthetize ut the same tine. It is a piece of mental en-

geneering. Let us say :"it thunders" . For one thing -«e "twist"

or "dissolve" the event ( viz. an impersonal "happening) into

subject f an "it", a soul, a souroe ,
a doing thing) and the

a

doing itselfjbut at the same time we linlc them together, we er-
'

ränge them into a unity, we put them together after having spiritu.

alized them. 'hy ? We aot after the likeness of our own actions.
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What for ? In order to aoliieve a befitting fixit:^ of conditions

for our mental handling of that phenomenon.lt is Just as tliough

wesHould shoot a fluttering bird ,staff it and put it afterwards

into a Show case for better observations and handling. i'nus we

engeneer the events,the flo'.ving streani of happenings or changes.

It is the most irinoortant teohnical aohieveaent and foreshadov/s

all other feats of teohniciue. It is also their prototype , their

T)ree:cisting eidolon. And it "^^orks'* beoause it is an Imitation
'

4
of "nature" , namely Wr own nature or struoture.

Scientific findings or progress -crf scienoe never
experienoing

consist in " cause finding" but in refined methods of HiiSÄXxa±±ES

{ seeing,touching etc) -eÄ*||or measuBement ( which is experienoing

plus comparing). The senses are being "engrossed'' or improved

by teohnical devioes. Sometimes it is siniply ßloser" Observation,

vmether I say "ailing lung" or "pernicicus microbes"it means no

differenoe of principle but solely improved sensory apparatus^

v/hioh is of course practicall'- important if we are to take appropria-

te action in case of need.The most acute an^ilysis of mental faots

likewise win not achieve results essjntially diffcrent from v.hat

everybody linows. It will be a more acourate Observation of mental

facts. Such Observation being what it is ,non-causal, nerely intro-

spective "seeing" there seems to be no essential differenoe between

the iQiowledge of the coLimon man and the sublime thinker. In that

sense one might maintain that the wisdom of an Infant is fundamental-

ly the same as that of Plato and the ethical thinker may discern

in such an Order of "equality" an instance of Sternal Justice.

It may seem stränge that although the concept f Begriff^

of^cause" exist«t( for thousands of years ,the discussion of its

k.
meaning and scope never ceasedi.Oonse -uentl" it seems to be an

Ccui^.
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^he Greeks for instanoe had no clear concept of cause before tliey

had adapted the word"aitia" meaning-guilf ' SL''±£'SiLdb- .

-lof

"cause': They obviously feit that the "cause" ^vas"gullty'' of the

eTent;Eam± wanted to express something but the "background of

thought" of what they v;anted to say was not .luite clear to then.

think
j s omc t ime s^ s ome

-

"hey used A siraile in such a plight. i^e

thlng-ypt wg ur o Hot quite sure as to what we ^^^JoTT^hink.
ehere is acoordingly a "condensation"of thoughts or of meaning
behind the term "cause" not analyzed thoroughly enough. The

background of thought ( der Gedankenhintergrund des Begriffes)
is cloudy. And that is interesting because it refleots on the

nature of conceptions ( Begriffe).

^l^^ We Msffg am betv;een "deep" and merely "*ide"
knowledge. 2he latter might mean not properly "coordinated" kno'«-

ledge. L'he "depth" night mean proper coordination as to the

genesis" of the facta and as to the"elements" to vvhich they are

"reducible".But the genesis .;ill be nierely enuinerative and not
truly "geneticj and the elements will be won by some sense-rein-

forcing machines. 5?hus "deep" knowledge does not mean "encyclo-
pedic " knowledge ( the latter being only "v.ide" ) but "penetrating"
in analysis. If a raan^Hould Icnow for instanoe the names of all

the ailmonts and be faniliar .dth their ordihary Symptoms, this

would be only "wide" kiicvledgej whereas .^ the man j*ould iaiow

that tuberculosis raeans aicrobes of a certain type -nd paralysis
the destruction of certain portions of the nervous System ,this

would be "deep" knowledge. Actually i* is a imowledge of cer-

tain details inaccesslble to Observation without ^ help of soae
reinforcing tools. .. zoologist Imowing the "history"of the equine
race will have a "deep" laior^aedge of this JmaiKk whereas a know-
ledge of all varieties of horses would be nerely "wide" etc.
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We have the tendenoy to olothe hithert;o unimown or ^'intoresting"

details in oausal v/ording. T-he reasons are obvious. -he r-ental
. - . like those
t;enuenoies of the man of soience are i:n^^rv.irm^ of ever-'bod^- eise

namely oausal . le must use our aentul machiner.y ,the verb and the

sentence. 'jhe scientist is out for "oauses^^ aooordingly but what

ne aotually finds «.9^^ not oauses out enriolunent of imowled^e.

1^0 matter what he does the result will be "deeper^' knowledge

in historioal and spatial order^ ^le will try to ^'reduce'^ all

i:no^*;lodge cf

things to a System of aots ,p^-rental relations but ouriouslr enough

the result of all these exertions of his will be i

^or 'elements''
details/instead of the ferner "superficial '' and rou-h Imov/ledsce

and sometimes the Imowl^dge of the "historio '^ background \7hich

^ill be merely descriptive .:ie will iraprove his ''lenses^' bv

suppleinenting them with more powerful lenses,hc will oopj from

nature and thus '^reinforoe'^ his bodj,

'Jhe oonception that there are ''parental "

relations ,th'>t all is a System of acts^ is not the result of

mere Observation of "outside" eventsj it is inherent -^ our

own mentality. Cur Statement f Urteil) ,the "sentence" bearx

witness to that
, they are a paradigma of "action" and hence

"causality". V/e are unable to conceive "events" otherv/ise.

Ilan being himself a bündle of "parental " relations ,of "aots"

originating from an "author" cannot conceive events otherwise

than aots emanating from a subjeot^

Linguistios as a sort of folhlore cf causalit-^

might perhaps contribute some illuiiinating though by no raeans

ccnclusive particulars. In Qerman "Ursache" suggcsts by means cf

the prefix "ur" the parental relation symbclized in the v^ord

"cause". On thu other hand the term "grund" suggest the being

at the "bottom" of other things, at the source from vhich



Vnings spring. The Greei:

21.

/ . -^ -iiTr "Grinde'' »Uxuilt" ,

)

VAxngs sprxufe. ~^^^

,-,.nely.for what Happens.

suggests oae oemg x
.

f

.4.„,-n+les In l^omEiiic

•. ^. -he realm of notivations und spxrituc-lx .ie^.

^^ ,^^^^^^^^^^ interrelated;

langaagesthev.crdscau3a.oosa,cnose
,caus..

^^^, ^^., .j^^,,,

in the B^inds of these peopxe cause me.x

. r.^r.f tliinr '"ne concept is sonei.'hL.t ger.we

,.e ver. t.ing.the x.,ort.nt t.xng
^.^.„.......e.use" is a trans,

«Ursaohe-and in Prenolx Vne con.lunotxon ' oar ue.nxn.

forned ^.txn _^e
i,3tanoe, "cause" .'ould be

^s for tlxe Slavic languages in .olxslx ;

.. ....cvna" ( psl.ioMn.).&X original neanxng is r.t.er ,

^^ ' -
^ .^, ^refi% "^rzV'and the root "czyn" ..'hxon

the -;ord consisting of ohe prefxx pra„
,

" -io 'Vnntrihutorv aotxon.
n.n--.i" "action". 'aus "przyczyna xs coxitrxou o ,

means plaxxxl,, acxxon .

._„ ^„^ ^.^r .-.nal

aaese fev; e::ai:iples seem to ne not -aninteresting for cur anal-rsis.

. Hax iiieser
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CAUSATION, ACTION AND CKEATION

THE study of euusatioii ('(»nipn'heiids au luvest ifration of the

lofjifal Problem: vvhat is causatiou, of the psycholo^rieal prob-

lem as to the {^euesis of causatiou : wliere iloes the eoueept eome

from, and of the outological problem as to the "objective" valua

of causal conuectiou : does it "hold" iu reality? The causal nexua

seeras au almost uuique .sort of conuectiou, au almost mysterious

rdationship. Ilas tliis "re'atiousliip" auy "siuiulacrum" at its

bottom, some conscious or uiiconseious prototype? Ls it succession,

perhaps a special sort of "succession," or noue at all? We feel

however that it means "more" thaii successiou, that mere succes-

sion and eausality are not iuterchauj>:eable. But one thing seems

to dawn upon us that wheuever we say "cause" we think of some

"genesis" of things, of a genetic relatiou as if the idea of "origin"

or the Symbol of origin would He at the bottom of the idea of

eausality.

Language offers some hints. We say that the cause "pro-

duces" effects. The term "produciug" shonid be stressed. It is

rendered in German by the term "erzeugen" which has a sexual

connotation. (Something is being "boru.") But when we say
* 'produciug " we have always in mind a "producer," an "outside

force," a living power which is apt to "produce" the change. We
never "see" this force, we infer it. For instance : a pot of water

Stands on a gas stove. I turn the cock (flrst aetion), gas leaks out

(effect), I light the gas (second aetion), the Are flames (effect),

the water boils (effect of a previous agent "fire"). I infer that

the water boils "because" of the heatiug force of fire, but I don't

see the "because," this specific link termed "because"; I suppose

so, I supply this link and in doing so I really luvest the fire with a

mysterious force ; I cousider the fire as a mystic power which is

apt to make the water boil. What I am doing is really this : I in-

vest the fire with the same power of aetion which I possess myself

when I am "doing" something, pushing an armchair, for instance.

The fire is just such a living agent as I am myself iu every kind of

ftction; in other words, this causal couception of the fire making

ihe water boil is a projection of my own human personality on the

fire or for that matter on everything conceived as a "cause" of

some "change." We may equally assume that there is a "simile,"

an analogy, involved in this mental process, my human personality

and the fire being the two objects of the simile.

If I say that a body "falls," "because" it is heavy, I imply

that heaviness or weight is a force apt to make the body fall. In

other words I make a "persoi.ification" of that mysterious heavi-

ness; the phrase would lose the specific flavor of "causal compul-

sion" if it were conceived otherwise. It would merely signify a

circumlocution (iu form of a causal clause) of a simple Classifica-

tion, meaning: all heavy bodios fall, this is a heavy body too, so it

falls as they all do (a single example of an allegedly general be-

havior of bodies). If I .say (as a physicist) that bodies fall "be-

cause" they are altracted, I conceive "attractiou" as an "acting

agent," or as a hiddeu "goddess," as something human, a "pro-

ducing" force, a palernal force. This is a "spiritual" couception

investiug the Earth with a power or a mystic "agens" produciug

effects or "changes. " Tt is an animistic couception, brought about

by projection of our own uature on "objects." All this presup-

poses implicitly the couception of the uuiverse as a conglomerate of

acting powers or produciug forces, which "give birth" to effects.

The conception of cause may thus be described as the most general

and ultimate form of paup.sychisni duc to an act of projection.

During a night when all was quiet and the room darkened, I

heard suddeuly a mysterious .souud from within the locked up

pfiano. I asked myself iu awe: "Who" gave that souud? I

looked for the "agent" who produced the souud. In so doing I

thought "causally." I "understood" that somebody or something

must have "caused" the sound. Being uaturally "superstitious"

I as.sumed at first that it was somebody, not .something. A natur-

ally superstitious being tiiinks just as causally as a scientific being,

but it seeks the "causes" rather in "somebodies" instead of

"somethings." The sciculist "ucutnilizcs" the "spirit" or the

"ghost" without chaugiug the sub.stancc of the matter. In the

history of thinkiug we seek first the ".somebodies" and afterwarda

the ".somethings." But even neutralized this something reraains

the "author" {aticfor), a "doer" aiul a "spirit." To be super-

stitious means ouly couceiving evcnts as acts and interpreting

things as result of some hiddeu actions.

Whoever expects "results" as a se<iuence of bis actions, thinka

causally. A primitive mau raisiug bis club to hit bis Opponent

thinks "causally," inferring that striking with the club will pro-,

duce certain effects desired.

All tran.sitive verbs imply causatiou. they imply "doing" some-.

thing, which "doiug" always me;ins causatiou. produciug of effects.

All transitive verbs are "causal predicates. " As for the non-

transitive verbs, their meaning is patterned after the model of the

transitives, i.e., there is a "doiug" perceptible in their meaning.

"I sleep" implies a biddon but easily perceptible connotation "I

do the sleepiug"; there is .something "active" iu that verb. Thua

"sleeping" is conceived as au enduring aetion. "The stream

flows" is conceived in au aualogous way, as if the stream (a

mystical ".stream") would do the flowiug. The stream is equally

conceived as a being engaged in a Performance. Even the in-i

transitive verbs imply causatiou.

Causation forms the pattoru affer which a living being con-

ceives changes in the worM wliicli is soeu as a systom of "acts."

Whatever happeus is visualized as act of a living agent or author,

as a doing. The very iiaturc of the verb proves it, the verb mean-

ing always aetion. And changes or happeuings are always ex-

pressed in the form of verb. All eveuls (or "changes." which

means the same) are conceived as a system of actions deriving from

authors. Authorships and creatious make up the human universe.

That .System has left a "sedimeiit" in speech, uamely, the "verb"
which always means "aetion."

Cause poiuts always to some "genesis" and everything is con-

ceived as an act of "creation," as an "issue" of some "father,"

a maker. The pernicious niicrobes which "cause" the pulmonary

ailment are the "parents" of a malicious "child," uamely, the

"ailment." Thus the idea of birth is sui)erimi)osed ou the idea of

aetion as a second sheatli of meaning. This is the second mental

projection iu the "cau.sal" .sysfeni. Pareuthood, just aa aetion (or

perhaps better "acthood"), is the prototype of causation. That

aetion which is expressed by the relationship of parent and child

(pareuthood and childhood) is one in.stance of aetion, but it is ita

most striking example, the foremost example of "authorship.

"

But not ouly that aetion, every aetion is conceived as such an act

of creation. There is always an "author" and the "work."

It has been stres.sed that the characteristics of "certainty" and

"universality" (XotwrxtJifiki it und AUfirmdnhcit) eneompass

eausality. which means that we unist couceive changes causally and

are uuable to conceive them otherwise. I think that a tautology

hiddeu at the bottom of the causal system will explain the mental

fact of these eharaeteri.stics. It cousists in the fact that if we say

r f
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"action," the seeniiiifrly "siu-i-essive" result uf action, iiamely,

the "eflFectin«?," is identical with the at'tion itself; they are both

only two faeets of the same identical "act." By action I mean
actin«? somethin«; or "doinji; somcthiii«.'" ; and if I do somethinp I

effect somethin«!. There nuist be the cuunterpart to the doing,

the enpramma on the "matrix," since action means leaving: en-

jrrammata on the matrix and nothinjr eise ("passio" is the connter-

part of every "actio"). The material of the cosmos carries like a

matrix the "enjjrammata" of action but every sin<rle "move" is

at the same time action and reaction or eausinp and effectin". The

real meaninj; of the causal System would be that there is no act

without actinpr and no product withonf produciiifr. Tn other words,

there is no real succession at all implied in the concept of causa,

tion ; the latter means actinp which in turn means doingr the act

or producing the product. It is actually simultaneous, as I have

explained.

When we split (mentally) the phenomena into causes and efr

fects, we dissolve the world into an anthropomorphic system of

actions or into subjects doin^ thinps. This twistinpr or Splitting is

expressed by the grammatical fact "sentence. " The Splitting of

phenomena into causes and effects, tlie conceiving of the world as

consisting of subjects doing thinprs (objeets) is merely an animistic

pattern, the verb itself is the abode and refuge of causation since

the meaning "doing" vibrates aiways in its innermost core.

An "observer" of the empirical world will say that whenever

a change occurs, somebody or something "makes" the change,

namely, the one who is its author, in other words, the changing

faetor. But why do we imply such a changing faetor? What
does "change" really mean? Is tiiat "somebody" who makes the

change the "subject," or better. a subject, perhaps implied in the

very concept of change? Not directly but by implication, for the

following reasons : Thinking does not act by means of isolated de-

tached "concepts" or notions; it proeeeds dynamically by means of

Statements (sentences in grammar) (Urteile). "Change" (in its

animistic transcript ; action) Is the most general pattern or frame-

work within which the meaning of all transitive verbs may be

plaeed, since every such verb means some change. But this is only

a predicate and such predicate presupposes within the machinery

of thinking aiways some subject, the verb itself having no proper

existence of its own ; it may claim an existence only within the

framework of a statement or sentence (Urteil und Sat). In other

words the seeking for a "cause" would mean the seeking for a

subject of a given statement or sentence, the latter being the gen-

eral pattern of thinking. Since every fully-developed statement

calls for a subject and would be incomplete. nay, senseless without

one, we aiways ask for the subject whenever we are confrwnted by

the mere verb. Likewise we ask about the "cause" whenever we
are faced by a "change," since cause and .subject are identical.

3ince every verb implies causation and every statement presupposes

a subject, we must seek the "cau.se." We could think non-causally

only if we could think in non-.statements (or non-sentences) or in

sentences without .subjects, which is impossible. The secret of the

particular structure of causation is hidden in this very structure

of the statement, this "vehicle" of our thinking which has a causal

construction (whenever it states changes). Being aiways composed

of a subject and a verb (in this in.stance), we must infer a subject

and "ask" about it. if we are faced by a verb. The ever-haunting

query about causes is thus revealed as the question about the "sub-

ject" whenever the "verb" is given. It is the "longing" for the

completion of the "truncated" incomplete statement. Even in

such sentences as "it thunders," the "it." thoufrh it is not a

Jupiter, is a fully grown "soul."

Whoever infers that "working" or "doing" must produce a

"result" (no matter what result) is thinking causally. There is

no action without results, since action itself means "producing

results." acting being identical with effecting. "Result" means

aiways the "thing done," and causfility in its turn means that a

"result," viz., the thing done. can only be achieved if it "is"

done—which is true but tautologieal.

Let US suppose that we introduce a band into a paste. Every

move of the band will leave some mark in that paste. the acting

and effecting being the same indivisible motion. The moving of

the band and the making of the mark are the same thing. We
segregate. however, some aspects of the "act" as "causes" and

some of the as "effects." In speech (even in scientific discourse)

we sometimes skip over successive stages of caasality. and that is

why the identity of subject and cause is not aiways apparent.

The statement "the horse draws the carriajre." is luuloubtedly

causal. It means that the horse is drawing the carriage and the

effect will be : the carriage moves on. So the reason why the car-

riage changes its po.sition is the action of the horse. Nevertheless

there is no "succession" involved in that proposition. It does not

mean that the horse draws and (aftcrwards) the carriage moves on.

The drawing and the moving are the same thing, the moving is the

being drawn. This sort of speech presents really two aspects of

the same phenomenon. It is one act. If. on the other band, a man

should say that he is in New Jersey because bis mother sent a

horse and carriage for bim, the mother is referred to as the cause

of bis displacement ; but this turns out io be only a condensation

of a long ränge of intermediary statenicnts or "causes" actually

"omitted" as uninteresting. Mind acts here for reasons of mental

economy as a "condenser." The real paradigma of caiisality,

however, is embodied in one single act and in one single statement

(Urteil). The old question about the origin of universality and

certainty as attributes of causal connection would thus be accounted

for by the very structure of the statement (sentence) itself and the

inner meaning of the verb. Although the "effects" of an action,'

may be manifold, the fir.st effect lies in that very first stage of ac-

tion and in what changes it accomplishes as action. Effect and

acticm being simultaneous, the first effect of action lies inherently

in the action itself. They are both aspects of the same event, they

are seen as "action" or as "effect" according to the point of view

or. better, from the angle they are looked upon. If the meaning of

acting implies effecting as well, then the universality and certainty

of the cau.sal nexus would be of tautologieal origin. Our inability

to imagine acting without effecting would account for the.se char-

acteristics.

Another line of thought might point to a siniilar result. We
"know" that there is no "change" without cause. But does

"change" really mean that "somebody" or "something" (that is

the cause) must have affected it ? Is that "somebody" or that

the piain notion of "change"? It seems that change is .somethinjf

impersonal, nonspiritual, independenf of an additional "some-

body." This is an illusion. "To change" is a transitive verb

meaning action. The background of thought behind the verb
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"change" is the very "to do, " it means "do a change"; it is ac-

tive and thus it means that whenever something is "done" there

must be a "doer" who has done it. But "done" presupposes in

itself a doer and so the causal nexus would be reduced to the fol-

lowing : that whenever something is done there must be somebody

who has done it. This is quite reasonable. Obviously the "thing

done" must have been "done." that is, accomplished by a doer.

(I seek the "activum" of a given "passivum".) But it is liker

wise tautological.

As a premise to cur explanation of causality it is necessary to

establish beyond doubt that verbs are causal predicates. Not only

such transitive verbs as "to heat" (the stove "heats" the room),

all verbs involving some action are causal since there is no action

without its counterpart called effect. Even such verbs as "to save"

(in "I save money") mean action and hence causation since the

seemingly negative meaning of "I save" signifies in reality the

exertion comprising the accumulation of money. The verb in the

phrase "I wear shoes" is equally active and causal; it means: I

do wear shoes, I am supporting their load. "To read" is transi-

tive (we must read "something") ; it is also causal, since it mean^

action which must leave as such some, though not "visible," traces.

If the time factor is apparent in a verb (as in "to kill") there

is a clear indication that action is involved. Where this factor is

but faintly hinted at, as in all verbs meaning sensory or mental ex-

periences (touch, see, know, etc.), we shall be in doubt whether

they really mean action and involye causality. If such a verb ig

^onvertible into a meaning desigrjiug at timeless qualiflcation or

Classification it can be ruled out as a nonverb (in terms of logic)

and hence immaterial for the handling of our problem. Sometimes

it may be (logicallj') both verb and nonverb, for instance : "I
know mathematics" may have a connotation of action and be causal,

it may, however, mean only: I am a mathematician and be a clas.si-,

fication. "He sleeps now" may mean that he "takes rest," be

causal and connote action or it may mean "he is at rest" and be

non-causal descriptive of a Status. In German "Ich heisse

Johann" looks transitive, but it is only gramatically not logically

t;ransitive if it means "My name is John." All verbs (even the

intransitive as "to flow" or "to sleep") are, however, modelled

after the transitive causal verb ; an undertone of action is in every

verb; they may all be reduced to "doing, " which is their under-

lying mental background. The whole question loses, therefore, its,

pcuteness.

"Causalism" is a system by virtue of which we conceive events

as actions because of the meaning of the verb and the sentenee.

The mystical and animistic veil of causality presupposes a uni-

verse of aflfinities and power relations and creates the illusion of

knowledge about the "nature" and even ihe "value" of things.

Life, however, as a practical proposition would be hardly possibla

if the mind did not discover a certain uniformity among phe-

nomena, and if it did not exercise selectiveness when establishing

the amount of power inherent in different factors. Mind must
operate as a "selector" (1) when posing the problem and (2)

when "choosing" the "cause." Natural science is non-causal as

a result, but causal as an endeavor which will never succeed. The
scientist endowed with the causal mind will seek causes and find

an enrichment of factual knowledge. The difference between the

man of science and the common man is not that between one who
knows "causes" and one who doesn't, but that between one having

only his eyes and another having in addition a telescope and a.

microscope, viz., stronger eyes. The techniques of science do not

add to any "inner" knowledge, but to the efficiency of senses. A
"causal" science would be mystical. Determini.sm is animistic;

it proceeds after the analogy of acts in dealing with events. It is

patterned after the relationship of the doer and the thing done.

And becau.se that is so, the system seems to us "rational." But
even if it is "rational," it may still have a practical or an objective

value.

"Cause" is a simile. When the Greeks adapted the word

"aita" meaning "guilt" as a symbol of "cause," they feit that

the "cause" was the thing "guilty" of the event, i.e., the "author.''

In German "Ursache" suggests by means of the prefix "ur" the

parental relation symbolized in the word "cause." The terra

*'Grund" suggests the being "at the bottom" of other things, at

the source, from which things spring. The Romanic words causa,

cosa, chose, cause, are curiously interrelated. "Oause" meang
here obviously the very thing, the important thing. The concept

is somewhat germane to "Ursache." The French conjunction

*'car" meaning "because" is a transformed Latin "Quare" which

in turn means "By virtue of which thing." In Polish "cause"
would be "przyczyna" (pshichlna) . Its original meaning isj

rather "contribution," the word consisting of the prefix "przy"
and the root "czyn" which means simply "action." Thus "przy-

czyna" is "contributory action."

In every given statement "Urteil" with a verbal predicate

(meaning action as a consequence) we may discern two simultane-

ous mental Operations: we analyze and synthetize at the same time.

It is a piece of mental engineering. If we say "it thunders," we
"twist" or "dissolve" the event (viz., an impersonal "happen-

ing") into a subject, an "it," a soiil, a source, a doing thing, and

the doing itself; but at the same time we link them together, we

arrange them into a unity after having spiritualized them. Whyt
We act after the likeness of our own actions. What fort In

Order to achieve a befitting fixity of conditions in our mental hand-

ling of that phenomenon. It is jilst as though we should shoot a

fluttering bird, stufiF it, and put it afterwards into a show case for

better Observation and handling. Thus we engineer the events,

the flowing streani of happenings or changes. It is a most im-

portant technical achievement and foreshadows all other feats of

technique. It is also their prototype, their preexisting eidolon and

it "works" because it is an imitation of "nature," namely, f.f our

own nature or structurc. That may explaiii perhaps why "de-

terminism" or "causalism" are fruitful although animistic.

The conception that there are "parental" relations, that all is

a .System of acts, is not the result of mere "Observation" of "out-

side" events, but a projection from within. Our "statement," the

sentenee, bear witness to that; they are a paradigma of "action"

and hence "causality." Man being himself a bündle of "par-

ental" relations, of "acts" emanating from an "author," can not

conceive events otherwisp than acts emanating from a subject.

The mind of the scientist is "causal," the achievement of science,

however, is not cau.se-finding but fact-finding by means of reflned

methods of Observation or mensuremcnt. There is no essential,

qualitative difffference between the knowledge of the common man
and the .sublime thinker. It is a question of quantity. In that

sense one might maintain that the wisdom of an Infant is funda-

mentaliy the same as that of Plato and the ethical thinker may
discern in such an order of "equality" an instance of EternaJ

Justice.

Max Rieseb.
New York City.
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Cn "'ill or the levels of aotion

?/hile it is oertainly difficult to define

tlt.v4will'', Y/e should not assiinie therefore that will like "peroeption"

is something eleraentary: jMMH» reduoible to nor resta^table in other

terms, e speak of "willing" whenevor oll/torganiöra is "directed" towards

a Gertain"objective" . But is this "being directed'' or volition more

than the active aspeot of a need, i.e. nothirr^ independent in itself?

i^oes it mean nore than the moraent of nascent activit^j? Volitions ma^

be desoribed as the sub.jeotive distanoe betweeh an objeot and an

objeotive
, i.e. an objeot wotth having» liius the volitiom.1 Situation

woiild be reduoible to the suspenso or organic strain arising In an

organism whenever the latter is facing sorne unrealized objective,

i.e. when affeoted by a "laok". 5)he factual psychioal material covered

b7 the v/ord '' volition" would be ade^uately rendered by the word " strain '^

Volition would in turn become "will" if accompanied by oonsoiousness

and the TTwisurtTgirs oonscious strain due to lack is naturallv tinged by

"dissatisfaotion" . In Bnglish the relatedness of such "oonative"

States and dissatisfaotion is indioated Iingu4st4cally b:^ the \7ord

"want" which raa^r mean "lack" or desire", the latter being cvidently

merely the active aspect of lack or need. - If this description of

wiliing were correct, V'hat sense would the conception of "free will"

still carry in this context? "^t night seem incoraprehensible . ^^everthe-

less the expression "free will" oculd even so carry a different ,non-

volitional sense.

^*men comparing the volitional elenent alone in

a given set of possible action,we shall soon see that it may vary

as to its intensity or scope or aim towards which it is directed but

does not differ/^ in ^uality. V.'hether we want candy or clothing or

a good Position or wftatever it night be, the wiliing will not

differ in all thesc instances. l^he v;illing is furthermore Tt^r«^T^ in it-

self alv/ays blind or "eyeless " and needs a pilot. i'he riuestion vill



then alv/ays arise as to what is oo provide tiiis inevitable guidanoe»

To desoribe such "\^illing as "free" results in confusion and would

imply, as it seems ,the idea of a free-floating willing or a v/illing

v/ithout Dilot or directive T)rinciT)le, Such a conce-nt is be^-iliering

and does not oonforu ytirti to «r?BEyday experience, e l:nov' that \ve

v/ant to eat not freely but beoause v/e are hungry and want or.ndies

because we lil:e sv/eets, l^here is always sone anohor at which villing

is as it v/ere suspended. ^espitesx all this v;e feel that the v;ord

"free v/ill" has some definite sense . V'e even act on this assuiai)tion»

Individual "resoonsibility " is bullt on such foundations and all

Courts of law operate tn that -orrciple, 3ut perhaps some erapirical

instanoe of "free v;ill '' may be more instructive that the sta^emcnt

of principle^If for instanoe a hungry man would "decide " to post-
or compulsion

pone the eating not because of physical inabilit*^Vbut for sörae other

reason ,this vjould constitute ah act of free willing, "his sounds

reasonable .It neans that if in a given Situation alternatives are

thinliable , a man niight Tnng^^rrg choese one of thera rather than the

other. -he objection that the man ohose his oourse because he

TDreferred it in virtue of his nature is not essential in this Situation.

Instead we must consider the luestion : v/hat v;as it that provided

the agent v;ith the "alternative" ?

Acoording tc Ub^turalistic dcctrine

human actions are governed by "laws" like other natural events, liere

the "pilot" is provided for in the foru of law but this law is

a mBFe gegerality extremely vague and posited in analogy of sone

physioal laws» If this jere mean'j in the sense that human actions

are as "necessary" as the fall of stones ,one might question aerious-

ly whether there is any similarity betv/een hunic-n actions and unorganio

events and shov; instead the differences that obtain between them.



Let US assTime that 3
l/jESL XKZK presented -ith tv/o brrmds of oigarettes, xKä we

chose one of them beoause r;e had read a certain advertisement^ or

because the brand is oheaper, -^s this type of eventd similar to the

fall of bodies? I iiave deliberated before buying v/hile the igrsxsx bodies

:^3dLiiHL:agBxx±iis±a2iKsr^ did not so

before falling nor did the juioe te^e any action against becoEiing v/ine ^

Was my deliberation no real faotor in this complex? was it ineffeotive

and had it no influenae on my action ?It would then have been useless*

3ut it did hivppen ,V/as it not a"fact7?Vlhat ^^as the role of thought

in this cyclo of huinan events? I subrait that it should not be negleoted

araong other factors. It seems to me furtherr-ore that it is certainly

not neoessary to be a sLone in order to "understand'* f as we ca,ll it)

the fall of stones . It is suffioiont to observe it frora'^outside" while

the analysis of human behaviour as contained in Spinoza* s "thics v^ould

be a deep mystery to anybody not ao-iuainted with the worlcings of the

hurnan mind from "inside" ,i.e. self-experienoe or introspeotion.

(Gravitation luay be a principle of ezplanation covering the ämkä /of
devise

bodies but it is diffioult to ±±Hä/s'moh a prinoiiole to e:rolain or^canic

action. Seif-preservation vms su^^gested as such a principle but it is

an olyersimX'lifioation, a rationalistic conception presupposing an in-

explicable linov/ledge about lifo and death whioh has no basis in faot.

'^he man indulging in liiuor, drugs or even sv/eets is not led Itj self-

preservatlon bxit by pleasure v/hich is contrar» to self-preservation.

According to Spinoaa v/e do not desire things because v^e value them

but value bocause v/e desire them. l^hat means that the desires are

deteri.iined by innate interests 'hioh are in turn prede teruined by

by cur ios;tK/gH.^XHgxnntxx:^ ^onstitution.'Jut v/hat is the soope of thio

Constitution? Is it constituted entirely by kxjckxx irrational urges
tt

and impulses and are the term;. .natural Constitution and anirual
1/

"^ ff

Constitution identical even on a huinan level ? Is the total potential

of hiiman nature made up of thise irrational forces or does it comprise



raore thcA that ? Is there any dtterminant of hus^^ action oonceivable

beyond them ? It night even be naturr.l but must it be irrational?

It nust be understood, hc^ever ,that interests vxe irrational qua

intcrests. If no other deterainant or ccdeteraincnt existed, then

there v:ould be no differenoe betY;een aotions of hurnans on our Icvel

of civilization and those of anirnals .-Ind this is not -olausiblo.

An enori.ious aaount of hmaan ingenuity has

been expended on the attenpt to trace back all types of hu.aan action

to irrat ional forces ^-, + .- r^vl.^^•^ c^c^fi nn«? n# ps
/ and even to explain ideas or opinions as laere rationalizations or c.s

î rrnM^*T,,rt-.r i« i-'* r ^^^-^ conccptual oxpressions of irrational interests

or as their instruraents . But then ±L orobleni HiLll inevitably arise

:

Is thought nothing nore then face ,mask or tool of a striving?f the

Word "tool" being used here in a strictl^r biologioal sense as distintt

froa its possible function as a neans of Organization of reality

vrhich ^.ould be intelleotual in oharacter). i%s thin/.ing as sixch no

influenae on huraan aotions? is it v/holly negligible in the System

of facts? --e linow that all scientific and technical achievenents

are due to thinking.Had this mental po«er not affected the complexion

of action? I submit that v;hetever t.'e say that all aotions are governed

by natural lav; .the >^ rneaning of the statenent is such that v.e dis-

regard thereby v;ittingly or unwittingl:/ or even subrepticiously the

all important factor of thinking although the latter is a part of our

natural eouipment.If however we do not take it into acoount, we are

bound to get a conpletely distorted picture of hyaaan aotions .AU

confusion so far as the theory of willing or freo vilting ±sx^K.i=Kr=E±

or hunan action are concerned, may be traced back to this initial

blunder.lt .vill be entirely true on an animal level that all valuations

depend on urges or inpulses. 'Jhese urges are the active c.spects of

innate needs and are called volitions. In any event the volitions

reflect the needs and carmot be free.IIo- eyer this st-.,te of things

is altered on a huiaan level through Intervention of thought and
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'//e shall see later , the change is twofold. 'e oertainly ^re not free

nd aot aocording to irapulse when eating or breathing and \ve share cais

level 0:2 existence with other natural beings. .3ut this order is affeoted

bv the faotor of thinicing. If for instanoe I should deoide to eat my

neal at a certain speoifically chosen time not when I happen to be very

hungry x , a new natural element is injeoted into the f.icture, namely

that of abstract thinlcing of whioh the aninal is not oapable. l^he animal

will in other v-ords always drinlc fr cm the pool at hanä when it is thirsty.

Cnly such* other ^'natural'' oauses as illness or fear nay prevent it from

doing so.But a man oould be influenoed by many other oonsiderations

for instanoe that the thirst should be "spared *' for the wine in the

oellar ,that it is not advisable to drink at a oertain time or for

some other reason.^ll suoh"alternatives " must be suggested by thought

and will influence the "decision". i^ow if we postpone drinking for sone

the faoulty
reasons evolved by/abstraot tliinking , we are in a new position unlcnown

to the animal stage namely that of alternatives, e then say that we

have freely deoided to eat later. ^'he first stage,the animal stage is

such that action is purely a reaction to urges while mi.en having reached

the second stage ,we are able to think about future or romote things

and to ahticir>ate multiplex situations by thinking WMHi Operations

and gain thereby alternatives, 'fhis v/ill be then a basio differenoe

between the aniaal and hu-aan situations. 'Only when alternatives of action

are r^iven is there any question of what is called deoision.If an action

be only a reaction to some Impulse , the word "decision'^ oarries no

proper sense and yet we distinguish between decisions and reaotions

and the distinction is meaningless in a purelv animal fpre-mental)

oontext. 'Ihe - ord decision as such implies two elements: 1. thought
,

2. alternatives and the latter are provided by the fomer.If • e should

exclude the leeway provided by tiie emergence of an alternative , there

would be no sense to speak of decisions since the action is predetermined

by that course from which there is no escape.xhus there is nothing to



deoide» Cn tiie otlier hand at least one of the alternatives er even

all of them must be furnished by abstraot thinlcing, 'Jhis is also what

we Tsyjito feel YJhen spealcing of decision: that there is an elenent of

deliberation preceding the aotion, l'his deliber...tive spell is obvious-

1;/ not in the v/ater when it changes into ioe or in oxygen and hydrogen

v;hen they consortJcE into water. If we say that huraan beings make deoi-

sions , we thinl: that the^^ deliberate and that they have alternatives

to deliberate on» Buridan^ s ass is just the personif itjration of this

hmnan stage since JtkKxrsxx in the real ass the stronger inolination

would imstantly prevail and no ohoices would exist »Preedom is then

in the first place the clifference between reaction and decision ,and

this differenoe is made up of thought. '2he radioal naturdist oould

object that v/hatever we may thinlc, the general coursc of things will

not chaage basicallr i.e. we sh 11 still be foroed to breathe ,to eat,

to sleep and to die, Jhis may be triie but it means essentially that

such freedom as we inay possess in this instance,is not absolute.

But it is perhaps not improper to suggest that the State of deification

in Buddhist nirvana or that of individu..l deathlessness envisioned

in other oreeds might be the outgroth of the crnving for freedo:"i,

vi2. the desire to achieve absolute freedom and to obviite to the State

of nature i.e. of natural slavery.

Importa.nt ccnsecuonces ..re the

result of thought on this secönd stage of hui.ian aotion -hen alternatives

are given and a.. relative freodom is thus acouired. On the first purely

anirnal stage when the being is oontrolled by the iniraediate Impulse ,it

tries to achieve a State of things called"J^leaamre" .^hen ho ever think-

ing interBtenes, this raay be altered in the sense that it then becoiaes

possible uo reach a result oalled "advant::ge'* or "utilit-''" as opposed

to mere pleasure. 'i^his ma^ easil-^ be shown. If I ere naturalis; fond

of apples or c/:ndv ^J would on the first stage react inuaediately

by eating apples or C! nd?; and ac uire therebv the satisfaotion oalled



pleasure. ^his is ^.Iso whc t tue a^niaal ^ ill do ^^-s a rule. If hovever

I have a reaßcned knov/ledge that ay stook of olouiiing is diiainishing,

I may forego the ii/imediäte laeasure of eating apples^ restrain rnyself

,

despite hunger, and save the monev for olothing -hioh is a dist!:.nt

advatage but no iaimodiate pleasure. I mav of oourse also ^^preserve"

my hunger for bananas in ray pantr"^' and abstain in the meantirae frcm

eating bread and thus ohoose between tv^o pleasures ^nd such a choioe

i^'ould eiuall-' depend on the faculty of abstraot thinking . ilevertheless

I may -uite properly define the socond level of aotion ,nraael^-^ that

of alternatives as the sta^e of advantage er utility beoause I may

achieve pleasure without atern .tives and thinicing but I oan never

achieve utilitv v;ithout it sinoe utility al ays iraplies thini^iing ,name-

ly a survey of the v/hole ränge of nossibilities or rlternatives, The

oivilized order of huiaan life is basioally oontrolled b'^ the idea of

utilit'^ or reasoned advantage and this order may be reaohed ohly on

the thinking level. Utility is very often opposed to real pleasure and

it is clear that ''wil-ing" hinges on this level on ...bstraot thought,

The orderl"' prooesses of soci 1 life are governed b-^- the taoit assunip-

tion that human aotions are oontrclled h- thinking ,X2ac±x namely the

idoa of Utility not by pleasure. ^nis is the main reason v^hy • e suppose

that all workers aili go to v ork ever^-^ day eto, It is tacitly ;e;S3uned

that the" understand that it -^ould be detrinental for ther. l;o act

dlfferentW and that they "ould therefore not run ? ftcr ii-rimedirte

pleasure for instanoe swiLHuing movies eto. So far as niiaals re ocn-

cerned ve are 1" cking such a oonviction on their behalf .iäLEXKöa52E''e

try therefore to oontrol them f i,e. their inolinat ions) by domesti-

cation i.e. to foroe on them the Standard of utilit'^. -The idea of

punishraent in the prooess of 1.. is also oontrolled by that asswnption.

We suppose that the would be criuinal v ill • eigh the future disadvantage

against the present gain or ple ;sure ..nd that is v^hy we threaton only

huiiians not animals with punishuent.



8
It is uoro "diffioult " to £ict cn :..dv' nta.go than on ^ler.siire 'beoj...uGe

it presui^poses a larger amoiint of mental power or ability of abstract

tUiiiicing and tiiis uay be the reascn v;h}/ many moro aoo as suits their

inunediate impilse instead of purcuing lastig advantage. It could be of

course said that v/hile the acting on advantage is intellectually superioT

to aoting on inipulse ,the advantage s are nothing eise than a higher

orp-anized System of a more lasting pleasurable existence whioh
the

will outshine and outreach KJs:gL spasmodic satisfaotions obtained oj

iinme diäte
an animal through/ pleasure . '2he realm of utility lies still v/ithin

the limits of material goods» Vhile this may be oorreot ,it is un-

deniable that our Situation underwent a profound ohange tliroiigh the

Intervention of thought, ^t had a liberating effeot . V'hile pre^ious-

ly action was merely reaction ,the slavery of the Impulse now was

removed by creation of alternatives ,the advent of deoisions and the

dav/n of distant advantages. -his is an upheaval of the '^natural" order

and ^^hen v/e consider the momentous aohievements enuaerated above
,

we xxö shall see at onoe that what was thus brought ab out wero ]U.st

the thin^s that we consider as manifestations of free willing/fet what
^ .Py

was achieved was done so by dint of tiiinl^ing not/willing. C'he volition-

al element remained negligible throughout all these ohanges.Under these

circumstances we must oonclude that the problem whether will is free

is wrongly posed at the start and that the ^uesuion should be restated

in the terms of its real meaning namely: Are human aotions oc^able of

being influenired by thought and in what measure? In the/ Ä*»#e of an

affermative answer the factual substratum of the assertions "huiaan

will is froe" or "man is responsible" would not differ as to its

content from tho assertion "hui-.ian aotions are amenable to thought,"

^his would then constitute a perfeotly clear proposition unob.j eoticnable

from any scientific point of view. It -. culd merel:^ assess the role

od thought as a natural factor in lifo. •Jhe problem .oulu be purified

from the spectre of a free floating incompriiiiensible will and all those



volitional aspeots that confuse the issue and drive one to self-oontra-

diotory or ine::plioaüle assertions.If '^freo" o...nno1; mean ^'ooii^olGtelv

indeter;;iined^' there still reiiL-ins the ^uestion: wK^t is tlie determiiu.nt?

If aotion is deteruined not by Impulse alone but also bv thouRlit ,then

it is free insofar fit is determined "i^^ thought .-Jhis would imply that

when vve speak of "freedom" we mean '' determined by thinking^'.'i'his

principle would fit oorxion experienoe and provide the diffcrentia betv;e>ji

huiaan ...nd subhi7j:u..n aotion and thus elirninate a narro^;^Tainded d^erninism

whioh identifying huraan v/ith subhurnan aotion or even with unorganio

events does not talce into acoount the vital faotor of thinicing that

should be aocounted for and appraised if a real understanding of hui^an

otions be reached«a

It nay be exemplified in nany ways tha;. \7hat we

raean by free v/ill is iniierentlv non-volitional and that v/hat is really

implied thereby is .just the aotion of thought on a human level, V'hcn

v;e say for instanoe that a man is free to steal or to abstain from

stealing , v/e mean simply that he is able to ohpose , internally

unimpeded, betv/een these alternatives, l'his laeans that his nature is

such that he is a being with the ability of ohoosing owing to his

thinicing, ^Jhere is nothing volitional in an aot of choioe.If the latter

is determined by liking ,the liking in turn may be modified \ii7 some

knov/ing and this Icnov;ing or intelleotual po'.'er is freedom. u:he deoision

reaohed when tv/o alternatives are presented is dependent on thought

that presents the iiternatives whatover the ohoioe and the ohcioe

itself is alv/ays subordinated to the existenoe of the alternatives,

i^he piain meaning of the abovementioned phrase runs therefore as

fißllov;s r'cThile a man may be urged 'bij some motive to steal ,he raay deoide

not to do so böcause he thinics that he shall be punished or because

he thinlcs that it is not deoent to steal, i^he oomment to this rer^isoning

would run thus : if he did not steal because he was »g/<'ir*47^ afraid
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of punishment i.e. Oj: soni€ material disadvantage , tliere was never-

theless a neasure of "freedom" in lils action beoause the idoated

ealternative of punishment provided him v/itii '* a way out'^He v/as

freer in the sense tliat the iniraediate inpulse v/as thv/arted by

the idea of a disadvantage, Thought beoame thus a codetorminant of

action, But it v/as only a "co"-deteriiiinant ,that should be stressed,

since the very oaterial of the alternative kxx although prompt ed

by thinlcing v/as a corporeal disadvantage for instanoe the suffering

in prison. ~hus thoiight fiinctioned here as a nieohanism of release
Creative

rather than a/prinoiple ,KfIt visu^ilized the multiple Jt.wr];gi material

of the World.

^ut the Situation would be different if a man v/ould

forego stealing not because of the thought of punisliment but due

to the idea that " it is not decent to steal'\This idea would also
intrinsically

oonstitute an alternative but ekk gjd^Tnylr;^):/ different fron pleasure

and advantage , an inmiaterial and purely spiritua-1 value • l'hus

a new element would be injected into the coniplex of hintan actions

and the stage v/ould be set nov/^to ask another question: may a given

abstract prinGi];)le as such beoorae a deteminant of action? An

afferrnative ansv/er to this ^uestion v/iuld create at once a third

class of actions and from an intellectual point of view their third

level, On the second level .tha.t of advantage, thinl:ing has v/idened

the scope of action but it did not rwj^ilxgB: displace the materiÄi of

choices.'^hey remained material v...lues, xboc A nev/ problem oonfronts

u^ nov/: is thought able to create the very material of the motive?

mav an abstract -orinci-ole become the motive of actions? ^J^lils oroolem

v/as not settled by the second category of actions, On that level

the effioaciousness of thought consisted in the fact that it caused

US to pick up nev/ alternatives ahd to usher in thereby the System

of Utility ,IIov/ever now the c^uestion is v/hether this alternative

raay be an idea , an abstract principle i.e. ,;hether thiniLing is
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able to remodol huinan action hv' devising its o^m goals not deterrained

by pleasure nor even b^r adventage but pronipted by virtue of some abstracv

IcnowledgeZ-^'iie inportanoc of the ^uestion is obvious sirxce only then

and only suoh prinoiple could generate aotions that are not only

contrary to Inclinations but even to advantage itself and the prinoiple^

of morals would be just this kind of principles. It is not «uggesÄed

th-^t principles are the solo deten linants on this lavel ,it is pro-

oounded: may a princi-ole beoonie a genuine determinant suoh as instincts

Impulses or advantages ? If so, a new olass of aotions unthinl:able

in the animal world ,nanely acticns on principle ,v;ould come into

being which T^^ould be primarily the resmlt of thought. In the same

time a new provinoe of ''freedoin" v;ould be coniuered , aotions directly

affiliable to thin]:ing. -hey would be natural too in the sense that

thinl:ing is a natural phenomenon but onl^r on a huiaan level. ^"'hile

thinking was striotly instrumental on the seoond levcl by "showing"

the alternatives, it would be creative here by produoing them/Jhis

would mean a new extension or enlargement of huiian nature, due to

thinking.

I thinic that such acting on principle is perfeotly possible

and is being actually practised although it may be less frequent and

jttact still nore "diff icult'*' than even acting on advantage being aore

reinote fron the original acting on Impulse. . ith regard to moral pre-

scri"otions

p r iMJ^-tTTinng like "do not steal'* some may object that they are only

conce-otuoa embodiments of some emotiona.l goodness or oompassion ü.nö.

that as such bcin-: no genuine principles the:; are no evidence of

a -oossibility of acting on principle, ^i'his ob.jection may be refuted

since there are still other principles without moral connotation

that became determinants of action , for instanoe religious pre-

scriiitions prohibiting some kinds of foods er beverages and many

other impositions without the background of aor.a feeling or natural

dis-i:)OSition. -hat ;rroves that principles of conduct and action may

originate in religious or metaphysical idoas trno or false and bc
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obeyed even more scrupuloiisly th n genuine moral prinoiples, "hat ve

are prone to call the most sordid superstitions of the primitive,kxä

JLMtJK?;#i^Hg t HfB may seen abiiorrent and mibelicvable but is in tho sane
beinR

time a lofty instanoe of an abstract idea a deteri-ainant of action

and oarries great proniise provided the ideas are improved.All this

is in consonance with the Socratic insight that the ooprnitive faculty

is a vital deterrainojit of action and with the oorar.ion opinion of mankind»

^f furtherinore the principle is now by no neans the exolusive deterninant

,it is nonetheless the essentially huiüEm deterrninant and a huiaan being

may be quite correotly said to be a free agent insofar as it ±s able to

resort to alternatives ( for instanoe that of advantage) Exx±fx±± /-IlF^

it acts on principle not on Impulse since the forrner is of its own

creation. Man then obeys hiiaself nothing eise, Profound ignorance or com-

plete lack of Imowledge are therefore said to impaiB "res-ooneibility"

and are being considered as attenuating oircuu-^stancos in the courts of

lav/ v/hile the crime of the educated is being regarded as all the more

reprehensible, the piain assuption being tlmt the ignorant culprit is
pursuant

intellectually unable to envision the alternatives and to act Hn/those

oomrnonly establi^hed principles but is tied up by darlc Impulse l^imilarly

a coward must not be naturally tinid, he may be even bold hv inclin^.tion

but incapable of being deternined by abstract thought or a prinoi-nle

re luiring of him to stand up to some danger. ^i^aorality may be the result

of a similar inoapacity; Thought ( namel;'- tJio moral presoription) when

pitted against the Impulses of the ii.imoral individurl may always or

ofton yield. Such v/eekness of abstract determinants is harmful to societv

and it is obviously this inability of being determined xh to the average

extent by abstract principles that is being punished as vieious and

bestial. -^t is '^ subhuman", ^^'he"sense of duty" is nothing eise than the

determinability by an abstract principle. An assailed being mav flee

as well as attack, '-^'hese reactions may odcur on the lowest level of

action, nnai^iely that of impulses but if the being desiring to flee is
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stayed b^j the idea that flight is un-7orthy,it acts on the tliird level

of aotion obeying an abstraot prinoiple. A great deal of social

discipline is built up on this level and huiaan life abouiids in

speoimenö of this liigh type of actions.

let US now approacii our Pro-

blem fron another angle^in order to corroborate the results wg x i fa ig

22s±^s±s rec.ched thus far^ through an examination oiKhui^i-n Situation

v/hich is at the bottoni of the oonce-ot of free will so as to -^et

a clear idea of its non-viäilitional oharaoter.It nav be said that this

Situation is perfectly embodiod in the verb "oan"» e act '^freely^'

if v/e "oan'* do one thing or another thing^ '-"he oontrary term is "rnust"

.

^hese ;6two vrords denote two typical and reourrent huinan situations.

In the logioal sphere the derivative of the "can" Situation has

been ereoted into the "category" of"possibility" while the cr^stal-

lization of the '^must" is "necessity" , "Can" and rmst" are oorrelative

and Liutually iraplicative terms insonmoh as 1 may beconie aware of som©-

thing as being v/ithin the scope of "oan" only when there is soine-

thing which is not v/ithin that scope. 3ut whenever I "aan not " do

a given thing, that obviously implies that I"must" do soraething eise

so that the '^oannot" will always have some positive counterpart

which will be precisely a ^'niust'\ The "oan" as such denoteä a Situation

such that alternatives are given L.nd this v/ill haiopen,as h. s been

shovn, only on a level of abstraot thinliing. xhe terra ''free v:ill"

acquires accordingly its proper sense only in such a "oan" Situation^

V/e shall on the other hand understand what a must mean onlr- then

if v;e knov; insto^noes of '^'aust not ,iii other words precisely of "can'^

situations because if -^ must not do one ST)eoifio thinr^, I can evidert-

ly do other things. l^herefore if I au to understand "must" , there

must be such situations as do not imply a "must". "I-Iust" -situations

may arise as a result of outside pressure or a subjective Constitution-

al aspect. But a "must'^.si ou.tion arises.and this is ver im^iortant

.
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Just as a "can" -Situation does,only on a level of reflective awareness.

^t is ueaningless to say that a man "''musf' if he is not aware of it,

or if tliere is no opposite availafele from v/hich tlie "masf^ma^ be

distiguished. He vdll rather aot spont. neously witlicut feit oonjulsicn,

fflie distinction betv/een spontaneousness and freedom is vital. Spontaneou^

nous BD5±±x is a biologio: 1 fact existing on any level of existence ,

freedoa is an intelleotual fact contingent on thought. --any "ccnations"

are imposed on us hj our aniual nature and we oonsider thein on our

refleotive level as "must^-situations while a "oan" -Situation is total-

ly unimown to/animal ,But it v/ould be entirely misleading to assui.B

tlierefore tliat an animal is in a '^must" -Situation as we understand

it, It na:/ be objeotively but not subjeotively in a :nust -Situation,

on the oontrary ,it will al^^ays aot spontane ously, i:^ince the "iimst"

is cnly a correlative of"can" and tlie lattcr exists only on the mental

level of thought , neither '^must" nor "oan'^ exist on the animal level,

l^he o.nimal acting as it does spontaneously may therefore have a foeling

of spontaneity while for us Juäging as v/e do fron our reflective

level it is a ^^must'^ -Situation simply beoause we spontaneously

identify freedom v/ith the reflective level. 'Ä'he free will-situr tion

is then nothing eise than the reflective levol-situation, the corcllary

or mirror of reflectivity in the splicre of action. "e must therofore

differentiate betv;een the "can" -Situation that exists onlv v^hon

a.lternatives are given ( by abstract thought) and mere spontaneousness.

The situations of the animal are alvmys spjontaneous but they Ere neitho-

"can"-nor genuine "must" -situations v/hioh are both refleotive level-

situations. ^'nly he who enjoyed Vision may become blind vhile the

one who is congenitally sightless is not realiy blind. "Gan" and "must"

are therefore on a mental level of aivareness super ior to mere

spontaneity Ihe distinction betwe^n free and spontaneous action is

therefore basic. I?ailure to distinguish betv/eon them results in utter
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confusion, Sr)ontaneoiis actions of an animal nature are by no ueans free

even if bliey are spntaneous, It is furtlierraore apparent that ^ henever

an action is "natural" in tlie ourrent sense cf ohe word it is not free

in a huinan sense, Just because it is "natural" in a priraitively animal

sense, ..'e may have as v/e often do a feeling of spontaneity \vhen perforia-

ing a natural action f for instance v/hen iiilling a nienaoing enemy)

and be nevertheless unfree being determined merely by an impulse, Cn

ohe other iiand we may have a feeling of co::rpulsion 7:hQn restraining

ourselves from performing an action diotated h^ an impulse and yet

just in doing so act freely because restraint as such is necossarily

originated by some act of thinlcing , an abstract precept or proliibition,
alv/a.ys

It is in other v/ords/"deliberate''and v/ill then^fore never be perforraed

by an anirnal, '^'hus the act of restraint, the basis of civilized

behavior, v/ill be preoisely what we call a free action although it is

not at all spontaneous, i^he specifioations "oan" and '^must" are raeaning-

less without consoiousness and faciilty of o.bstraction, irhere can neither

be any ^uestion of choioe i.e. of alternatives on an animal level

since alternatives presuppose thinliing a,nd still less may there be

any acting on prinoiple , i'hat means the lack of tT;o important olasses

'i'rof action peculiat to man, -^here is likewise no feit corapulsion

on this animal level and v/hile everj^thing is then spontc^ieous , nothing

is free.

Any theory which identifies spontaneousness of an urge, a motive

a natural force , a tendency with freedom, confuses freedom v:ith spon-

taneity, ^reedom is created as a natural phenomenon on a higher level

of existence only v;hen thought supervenes as a natural factor and

supersedes other natural factors that are not thought, Urges, Impulses,

briefly the suJamental and subhuman factors,hov ever spontaneous, are the

hereditary elements , v/hile the free and the novel emerge from thinking

alone, It is equally false to confuse freedom v/ith so called self-de-

termination, Only that which is a matter of thinking may be determined
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b^ t/ho nolf conoelvod aa a prinolplc of lifclonc ooiiaoloiisnosa and

wat'JhralnQßo^ If hc. ;ov:;r thc i^:)l'2 iü talion to include the bürden of

horcHUt:;,:Lr^'>ulJoo^'Li2't;;oQ ,ctc» , ö'icn actioiidatoridnod by ulieu ,oor.ld

i70t bo rroc beoavj3e tho7 o.re not dirootod b--^ oonocicuo thoupht. '"ic

oota*se or ^re^:-.ia fcr incitr -ac crnnot be G.-:icI to üc uirocfced bj the

coii5:oioxi8 BOlf nor ia thio tlio cc;qo -.ith hunccr or 3o:ai.?:iltya '-"lo:/

erIne witliont tlie ooLf^n oonisent eince tiiic aoicual iniral^ie Ic rot tho

co:^^ü iienoo of r rcaGonorT -icsli to procror.te ohlldron^ i clf-^Iotcr. inr.olon

Ic 010^^-^1001 \7it:i rrcoao:! Insofr.r as it ii; idontifiod Ith tIioiic:ht

I.e. xihoii It :.K)c./io ratiork.l oonw^'ol ,rö, .tion ü abotraot thiiil:ir.ß,

3D.iilo oonatioiiG fr-ll wtehln tUo oooje of "^iict^' ,^1^': arc

proii^'tod b:^ lm:.tG fi.üturr:: wo dcciro food ov .n If c tlilr". that it

iü nofj bloonin^^ ^fiene actione ?.rc -Igo cpontnnoouis nhllo tJie c,)üü^?'C5al-

ly Ua-iexi actioüo arlßen r.o a rocnlt of thouolit riru lacking in 0;)ont;.?aio-

ot!ir;)ceo but crc orr:::,nisea .^.ocordlnc to udvcmti.jc or -orlr.ol aoT hon

aItor;.i^tivcö aro e-^v-3i,iiGüio:iG Äall ul c:.cc partiv iu-iin tlio poiTor

o:: thoiLßht rxL l'ho ou'coric ill bc ^'udvcntc^co"' inctoad of ''''oloi:.üvxo'\

Sion thc otar;e Ig reaoliod ulicn t. :o: xnc X'^Iq bc^oi-ico a i.iotHre cad ^^otioiio

rrc not l)oruia jc cuv..ix\k x;* iujo cu3 in {,he roviouo l2iDt.:xJc Jiq .^Jtiorn

V. :. not t!iiiil: Mu.t "^ ilroo ill '' ha Ciirrtliing' uo do ith thon ,in

othcr ..ordD^ tho .)orforuc:vnoo 1d ::oz mibjeot Jc ..bütruot u:.iCiif;hü . .ui.

thoüo .„-j^ioiju: du ;'jü o:-duuiot Iho uOt.,ilit / o-. ..ii:.^ aU2.j

tliorofcre ai.;:.7cro:\tii. to cuoh ol^ioiir; frOi.i cthor'

ßco;c cf .it^rn^^tives .j.^d tlxo "c^n"»

>otc.:ti<..i, o

JO lOh!:. .ho

4.
^- - :.* ü ;.i0*'ui w^otion/; ig no

e; s^Cfrjt'ju-c of love ouu ;.io tc ^ rllioiplo ,it. is itiiin tho Boo^^e cl' 'cn''

^aiiil. acoordin^;! th' t c (kü. [:iv.j uli^^riw er jcfuüc If' t ill.^'

It k.ü no ücnoo t Uico oach w.j.ilciU3 w.ro ..c loouc: . o tho JL. :il

of bodiot; cIilOü thoy do not ro. jle thc loß hl ah cbvlGac-.

1^ ^".u 110 ii doliborutc > 10 füll h. u -lline« If t:10 *.ltl!U.

ijhe'j uro uluo n^ b-arv.ll. iOdifL>iblo b thcught s .. no detcrLiintiHt^
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..e oulu invü.vc .uro.lvcß ir •"tl'^ ravcticloa r.ct -rcur.lod

In tlio oaioiioo of natm'c if o ..aoiiG'it otherwloo. A.otlorx on t:. L ^

levol (iTu o'uviouul,. j'JT.rnoa by a vcxiol f fr.otorü bu'o thou^ht Is

tlio factor ir^ovins 1. 1 -ort ^cc in tho prooon-: of oivillBc:tion hilo

tlie iuT)Ui8es and c;:,*ot*iO:ie a.- ^v ..o co .v.^>.u w .^^x ^^^^

4ii

a Tor. ncc. -üe ooin-lcUoB of evcr au. . -^-- tlu.L whencvor a

Bitiu.tlo.n ID not aa-ier:.inoa o.loli; b- cu-i i.! propnure ,
r vbion iü rot

onl, uouuüiouo üu^. ur. -crvloable ar.d dircotiulo V tbcurfit oi.a -hcroforo

r*v.rroe fi^

proüuculvlty and cffootivc2io»n aro prt^ved so i'or ..d utillt..rleri l'ooIo

aro ocnccmod, .'-11 tcciu-Lc;.l hiovo. icni.« ....>i.i^- to bhia fcot.

iBnncsfea^a=n=a:K.mKÄU2Ä:^^^^^ .:^roc^.OTi v.-o-aia 1.hou be u u,.p.'oauot of

crulov..ent or o^iiuonl; c. Im^^ beinse. ^^hone^ht ould yrovi-lc ^ lce«jr

tiu.t did not cdüL QU .0 " lovol. But ro.ronBlblllty .111 bc U. Itcd

by tbc lL.:it..tlon.. of thouch^ .i.e. X' -äo .«ulUv of t.hc co^-ltlvo

OTOiDnont c.id a i>revrlor.cc of 1 mtar;eu Trcuia i:.ix.ir rcc:-.cr^rbilit.r

ac .eil aß tücuGÜt. ^hlc oonoluiji- ^n lneno...>u.ble but in üücorclru.co

ItU .c^aon c:cverionco. '^Uura voxa. bc -- Ylati.-n of froodoi ao taero

aro linit. 0-2 n.ubal ;,o or. .-c -lyo^oa l, tblo ^ould be d.fonoiblo

Ginoo ovon iTGOdoa iO o.. .olnjjtnt o.. i.iic.H'

D^iat r. 1.^1 L^:; build r .^toniuilil- but ia «. .itutio^^'il...:f u:
.

blc to

Io.ldo .I^cthor bo ncoda V. ; tnr.t he 1. neaaure .tellcr dictun-

coB but -uixtblo to dooldo frcoly hotu.. bo aho.ad giva a ccln to a

bc„c,-r. ^0 u^7 bc vu-cvei;tcä .7ror. doir. ; vo h Imto but the nrinoirlo

"liclp beßgare " i-ia;/ be-jono ctror^r thrvn huto.

jlu an bei. ,;s i..ro no

fond oi' "ccm" i.o. or tho i>o nr of thoiir-ht thr.t they try to diuoi.llno

ovon tbo typlocü. "aucf -fu.netIons ,tho- r.,...l ri.o thc .uoalo c.^d do

not dovour at rua^dora ciid If thejr oannot hol>. ortlng .it .o.ur- .acy
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poctpono It aiid pruy boforo düing lt. .aiiucao and neurolioo uro iu

G difforoxit ..Oßluicn. lü lo noucworth, iu Lhio co^uioütlon tiiat Ei^fetJ.c

ayotcLiß liLo asoetiüieaa proroöß to öubait üverytliljac evcn tho iiaturta

ruiiütiono to will hu'G reali- uo uLü^ract tliuuolil. . .i..,y try to in-

corporate in othcr worüß Wie reali^i oiT ''uuct^' into t.lic ret-Ui cf ^'üuiV'.

^Jilo io to be miaorDliüoa 1.0 t^ao ruuicul ^ttuupt to aubduo cvor^thins

h- tJxouGJit. u^ao tioooljiü üayö : (.her© ic an il.^r,^.tivo to . w..rytIiinG»

-von lifo iß onl^/ an . .1 üorB£.tlvc .^.u uu iz -.oou, uuucpiu io l ,;iü.,c,

I^ iD Ol. c.utQ:..pt; au oliuiii..oigii qx . ::/ üiirvivGl of cubliu^^m anci ßub*

oonaoiouo cl, :.ontG, 0::; ull prclia.un und prouout;-! j^nMoii oiT ciu: boing^

--nd it is sigrLific:.r:t tauu iliiü iß holn^^ cü.u:jidGrod uoritorloiin.

-ven tlic oc i^on rutm hf-.ß u ücoret auiiircu^v... ^..x* it ü.l^iii^u,,:i, lio ;.y

fool thft it iö"iir'rec;oonablo'' i.e. ü.:Qüü;jiVo. ^lUiß ußocolüiGu

urflriäu uhQ ubüOJ.;itü pi^ii.icX;; ox tliöUo^it bu. ,. v.oii..t? ^^ dgütro.,o

lifo ioDoif.Itö ilXutiiüa Ib üioax- üüuöiiüü üiii,, üiTü aoü doutU is

uubjüot CO thought« - Tiritmiiou io a Lxore i'.iiilitrriiUi. vax'icty or

c^cooioie^ ^thc raaicaliua o£ yioittIit-öU:;rüi.k..cy boii^t öcrLonod bjr

"udTsintar;e" but botlx -r rc*Oiü..Laity ae o.; 'Oücd'to ..ürc i.ii.;uiuio--ii3u

iu ourc oap plccßure.

Kuturcl Büienoü wo\ad objeot i^igiitl^vr uo tlie

iiotion of iTce IH ii* !<. io tc,kon to i^cim üucrc-Uy 'Trou ß:;ri\rinß*".

eiilo io üoir-contrcdiotory öiixüc iitriving belüg n^t;irul and iiaiate

Iß :\D cucli tlL3froG. If froo vai,. üo ovov aouic no volltion but i..pj.icfi

tlic influonce of tlio Taütor of ^iiouGlit , no £eir-.aOi/ui\..dlotlon

al^iooc. 'JhoiiGlxt is ^Iion only ono uorc i^ Jural'^ clouont ]igi;o ..i^fra

orloüion would dißtort t!io • ioturo ol' Iiu..»..n Jcl;./viour. Zudc x oouaittcJL

to tho prinolple of ovolutioa ^111 also bo . vorco to thü idoa o£ Troo

vrfill aö deGi;ruotivo cf tiic laiity cJ? tho nLiturai ordor oi-oo Troo ^11

io not attributod to Lcii lalo but OMorcce Mi & dotio ok *.iaohina in

hiiiii-iAity» But thoir .iiü:'ivinßü ohoiad bo aiia: od it it iü ßho n tliut

( " ' tiio natural factor ox' abü;.r..ot tlioui^it iü tc^ion into acoount
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onÄ ^pruluod ae to Itü offootivenoGG^ Tac ob'Jeotioyic of tliose holdlng

thc't tiiou^dit ia aeroly oiibvocal talk nr-^ ho cllsfilsßod ae plalnly ftloc:

If JQ ocy thiit .70 recojinc thc? footv>rint f a lior , the öiciiifio; noo

of tho uonertion lloo i^ot li V c: faat/ tiict c cay so Init tiiat e ;:..ve

or loü.. v-j-guoly ^ a diaoovorj^' v^'iloU cc.:a b
*• ,-x .-»<^ ^ ,-^ .ud l2 c^ctod u on<

If rurL:ior..xüro wü0t)rdj.*ic to natural tolnnco STen'.o vfitliin t;i j sohore

of lifo or aoruGlit /. of no ooßidc 1 i-ortuiioc , \:Loovail we not

wlthlii uho D ; licrc of dectli, ar» Inviide^Tb , -r Intorluuo, e connlo

ocii-iin:2:( nc7, if Ihe fate of tho imivor^e d.cor. not v^cp^;nd Oj-^/ llfe.

en.joy at loact a tGLipo5.v:l aiiuODorijr^

Oho ötroioccot objootlou u^^ Incl

tlio :.vopcj:^11>xcn tnt 1; ö declcTc Ihioro on oo. ic oc: olclerrtione of

abßtraok i3;:^t ro ic tliaj tlie lafctor arc rocllj r:^tioi:. Xi::^r.tIor3G cf lü^oi^-s

cuid tliat tao Dtronger iirr-e or Irolinrtlon r I '^n nreTril/5^ 3ul if I

abotain fro.a buying oard' in ordor to 3ü.ro fo-'^ olothlng , it caniiot

be oaid tliat c aoroic-^: lJl.:)lir.^tion •orcvrily' - Daorif.lcod -n i :iauO

ploaoure to a distano advc.yife.M/je n^id I -lo to do 00 "beo: ßo I oo«ild

t:ii:i-Ic nrul ahoooo wliioJi ±B .In itoelf natu s; frccdo; :, 3uo I orn dcoido

af;ni)iöt inoliiiation a.nd advr.ntaco eis oll if viele doot-^ in or^'^er

to Ciive c aoljlocn ii\fant# I did rol; xTCiii/l: tc incv.2? doath arid ao ,uire

no o/;rCGiic.l r,dvn2il;a{:G fro.: d^inr a2id r ;r.Grifioe ..-ii^ht be ovcn ecoially

of fiuootloiaable v.luc^ I aotod _ i at inoliir.tioii and a£;r Jiißt pt-ruonul

or Booial advartagc imrel; on r-i^iucl^jlc .cbajing aii al>8or«iot preoopt^

'ilmß oJioufrlit dovißod a pi'inoii^jlo v/iiioh ar r ohallen^ü to iircos and

to auvanur.^o^

It lo pial' "!;:\Dt cur hole Gocicl or^^ nli;atl02i is b^^nod

on tlie iaplicit aemi ir»ti<m of frco 'vill or the i^lor-. t:i:-t; tlioueht dooo



InTliioroo r-otion. --hoiir:Iit cilonö jr.lncc orcT. r Into huk^n uotivitieo

by orciat:
^^ t!io ciltor'^'^.tivu of rornonod aivantrpc and of lictlon on

prlr^oTnlo. An e-i; ,.>7or ooTvld ?iOu hl3^i c,"' aiilnal na ho doee a rian booetioo

tho .'-cL.loiin or -iho for icr aro onontrncciin biit imffco l^o^ rot lufliionoed

b;^ u:ionr::it aii.a th:^rv>foro tDii;roaictcblCt An nr?lnr.l night . r

or bümitirnl dp.Y on r. n:.

itijoif

iMadüw whllo t!ie v^orkcr 111 go tc ork

oonDic^oratioiiß oucJi an ''-)CDGl.blc dlsilncar» or "«^encie of (?u'r * ili

doi^cniinc t:iG n, If urnoß prcvall, tho crdcr broalro do n. Vhuo

tno r. ^ ,^0 ox liu . .^tic in idor thci!: thr.t of tlie anlrmln but tJlieoc

hu:;k.ii r.chionö aro 'lovcrthalonr. do^'o :)rodxCop"')Ic boo:Aiöc tüo:/ '^oriTorri

to " t^ioagh t'' .

occr

IIow fork City



On Will

Whc-n we assert that we peroeive a table, the meaning of the word "per-
#

ceive" is definite and irreducible. When we perform a thinking Operation Mix^

)Ö^ "addition" as distinot from mere av/areness,v/e point to a transaotion,

a teclinical Performance and a practical achievement in oase of sucoess»

But when we say that our will is bent tn eating or that we want a bock,

the meaning of the willing is less clear* Is it as irreduoible as a per-

eeption and as ^ ^»*<^ elementary? or is it translatable into other

terms? In the volitional Situation expressed by the sentence" a man
oharaoters

wants a bock" the person and the book are the jpierMKi iflK of the drama

but what happens after the idea of the book arose accompanied by some

affection direoted to it and before the book was actually seized?

The word "diretted" is the only one that indicates a volitional element

in the whole situation.Translated into introspeotive terms "direoted"

may mean a leaning of the organism toward the thing the need of which

persists it Shat inner slant whicli is nothing than the active aspect

of the need is expressed by the term »»volition" beoause this indioates

nascent a^tivity as yet non consummated* Some feeling of dissatisfaotion

caused by the absenoe of the book will be perceptible. Still more perplex-

ing would/the oomplexity of meaning Vf^^JW tf we would affirm in ad-

dition that any such specific volition may be free or unfree. Freedom

means originally absenoe of interference from outside^If it were to

mean absence of interference from inside ,it would be diffioult to

explain in concrete terms the meaning of such freedom in the volition-

al Situation. If the seif is not conoeived as a historioal prooess

or a bündle of conflicting foroes but as something simple,not composite,

then freedom from internal interference cannct mean freedom from inter-

ference by one part of the seif while another one is active anä makes

a decision.If we did think in terms of temporal se^uence, freedom from

internal interference at a given moment might)^imply freedom from in-



terferenoe by a previous state of the seif, and such a ohaotic ,uns4tis-
tit

factory State of affairs would not laerit the name of freedom. Otherise

the internal freedom could only mean the self*s freedom from its

own nature .But what does it mean that one is free from himself or his

own nature? ,We are certainly not free that way when breathing or eating,

nobody ?/ill Claim that these are instanoes of free willing or free de-

isions»Hov/ever the term "freedom" might gain some dftfinite meaning

if I would say that I decided to eat at a certain chosen time ,for

instante at ten instead on eleven sinoe we are generally able to ohoose

the time of a meal.In that instance however the freedom of decision

is prompted by an importait new element, that of abstraot thinking

which by areating an alternative generated the possibility of ohoice

non existent on an animal level when response followön^the Stimulation.

The animal does not know that it oan eat later ,it oannot therefore

perform an aot of deliberate restraint.I would enjoy such freedom also

in the event I had deoided to die and ceased eating .This would involve

aotive choioe mediated by thought beoause I had to knov/ first that

actire starvation is an alternative .An animal oould starve only if

determined by a^ natural Impulse such as lack of arpetite,illness

emotional disturbanoe etc.All this v/ould impede eating directly without

intrusion of abstraot thought ,the idea for instance that life is not

worth living.

But is thought an autonomous,independent factor in deter-

mining aotion ? One might suppose that only urges or instincts ,innate

and basically irrational forces f interests are always irrational aua
e

intersts) determine action v;hile thought serves merely as a tool in

•arrying out the design of such predetermined interests. The rationality

of thought would then consist in its being an adequate tool for such

a purpose. Thus the seeking of food is determined by hunger not by the

oonviction that eating is a/1 reasonable ocoupation. The rationality

of eating is made up by the fact that it serves to satisfy a preexistent



appetite.If v/e strain our mentcxl pov/ers for this purpose,thought Is not

independent in the Operation. SuoJa rationality is purely instrumental
,

but it may be that any rationality is rational only insofar it is in-

strimental so that the whole laeaning of rationality lies in its instru-

nentivi ty." Rational »^ eould then be translated with "fitted for some

pxxrpose".It would be never basic but contingent .Thus the meaning of the

sentenae that v/e should lead a life conformable to reason may be

concretely stated as implying a life of moderation without

exaggerations or exeesses beoause the latter lead to destruetion and

frustration
, in other words they will defeat life itself v/hioh is

implicitly ralued as a good or any purpose a man will set himself within

life .In this eontext the reasonable oonduot is the useful tool the

adeq.uate key to living.

Social Order is based on the idea of primacy of

thought ,i,e. the implieit asstmiption that abstract thinking may deter-

aine or influenae action.Punishment rests elearly on this assumption,

and so does its theoretioal premise,the ooncept of individual responsibi-

lity.But it Bhould be rcmembered that while the effectiveness of punish-

ment is contingent otf the exibtenoe of abstraot thinking since the

wouldbe oriminal has to weigh ^n iüimediate advantage against a future

imagined hards|dp to be inflioted on him, an advantage and a disadvantage

lie on the imaginary balance not necessarily an advantage and a principle.

The human perspective is hov/ever completely altered by tfceinclusion

of the "future" that is by abstract thought and whenever all alternative

appears, the ränge is v/idened and therefore abstraot thought and its

offspring "choioe" have an effect of liberstion.An animal without the

facilities of abstraot thinking enjoys no choices and no alternatives

and therefore we do not punisfe it.Only on the level of abstraot thinking

•ould thought influenoe action. Hov/ever in all these instances thought

is a oodeterminant insofar as it ohanges the co\ir§e of action but not

the sola determinant.lt reveals the alternative/4 and creatasxi
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chcices without being as it were materially creative . An animal will

for instance drink water from the pool at hand if thirsty v;hile a man

mlght restrain hiiiself despite the thirst because he Imows that he has

a bottle of wine at h»me or beoause he thinks that the water frcm the

pool is unhealthy eto.The alternatives are hov/ever still water and wine

not water and ohoosing,i^J^ <^wo irrational goods ,the wine is preferred

perhaps because it is more stimulating. The eleotivity aonfe^rdd on us

"by thinking may be in Itself a factor of freedoaa but ihould not be

wonverted into soaething substantival and confueed v;ith the object of

choioe.If the amount of pimishment is raised v;hen crime spreads,it is

the image of the greater evil whieh is supposed to be preventive.

The Problem whether hmian will is free,is

wrongly posed« Put eorrectly the question should be stated: Are human

actions capable of being influeneed by thought ahd in what measure?

If the c[uestion were answered in the affirmative, the 7/hole oomplezion

of the determinability of huuian actions would be gre^tly changed

because he who affirms it eonoedes that impulses or urges are not the

sole determinants of action.^t would mean a ccrrection of a too narrovv

Eiiit r«iiBi«a determinism that negleots a vital factor in the huEian make up

namely that of abstract thought whioh may become an important oodetenAi-

nant and perhaps ma±n determinant in some instance»

Is the factual substratum of the assertions "human will is

free" or "man is responsible" different from that of the Statement:

2
"luman actions are amenable to thought "•! think that this is the factual

gist of those expressions and'^the only element that differentiates

hiaan from animal actions, This element is non volitional, nor is it

even conaeivable that it be volitional.The factual substratum of will

was often doubted while on the other hand will was erected into the

essence of life and being themselves, a seemingly gross anthropomorphism,

perhaps a eonfused verbalism.But there must be no contradiotion between

the two mentioned so contradictory Statements: even if there were so
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special "willing" eoordinated to "perceiving" ,llfe could still be describ-

ed as a sort of"striving"but it could as well be called"aoting" if we

would include the statea of tension preparatory to it and ealled "voll-

tions .Will is an ajabiguous word.Thus v/hen we say that a man has a streng

will or eharacter
, we mean an ability to persevere and tp persist, brief-

ly etrengtlx or endurance. If we speals: of free will, we mean an ability

of making internally unimpeded deoisions. These are two different concepts.

The opposite of a streng charaoter v/ill be a vacillating one.But he who

vacillates generally does not so in the vegetative functions of living

but on a higher level.^e is unable to reach a decision when abstract

alternatives presupposing thinking Operations are given.That is -h^

he lacks the "eye" for the essential features of a Situation.%s is

rather a laek of sagacity or judgment .Oognitive not volitional defects

oreate his vacillations.-^This does not preolude the existenee of some

emotional elements inhibiting at times a deoision.- When we say that

a man is irresponsible , a volitional disability seems to be indioated,

the irresponsible being the one v/hose will is erratioally adrift.But

this may be a oonfusion. ^ man is irresposible owing to a mental not

to a volitional defi«iency. He is unable to assess the consequences of

his ao tions ,ll^;,/4«.j«tÄaÄ3/«w to ohoosejudge and discriminate properly.

He will give away a oastle for a toy not because he dislikes Castles

b^ut beeause his faeulty of abstract thinking is impaired so that he

cannot v/ithstjand the Immediate and materiii Iure of the toy and ^
weigh it against the distant ideated ineonvenience of giving avmy

a eastle and lo/sing thereby his shelter.His volitions may be as streng

as ever, he may want things as passionately as before but is unable to

evaluate them by means of abstract Operations.

Restraint is a basic faot in civilized

life.It ±B seems to be a volitional fact but is really a result of

i.i tfcn abstract thought in operatien.Animals de not know restraint.

^estraint is a consequence of some abstract prohibitien and it is



oonsidered in itself ^ meritorious while the laok of it is "vioe",

Thus the inabillty to obey abstraot pre«epts is vicious.But !k>^^lTalso

"difficult" and "^ therefore rewarded by social prestige or other

gratifications
, so tixat it does not seem to eonform to natural incli-

nations ,±xk otherwise tiaere would be no point in rewarding \.X ^\\!i^oui^>dr

carries natural disadvantages which are absent in "unrestraint"

»

Sinoe animals have no restraint being unable to obey abstract principles

v/e try to aehieve it with them as it were automatically and meehanically

by domestication» ^he human counterpart to it is education .It may be

partly or sometimes domestication wlien a savage is transformed into

a gentleman but in the process of eduoation dAses of abstraction are

injeoted Step by step but the .result /l%^ot only a loss of spontaneity

due to restraint but a great increase of real pover over the animal

by superior knowledge.I>omestication is the attempt at eduoation without

injection of abstract preeepts and knowledge«

Whenever v/e are seeking the faotual substratum

of will we shall be always eonfronted with volitions direoted to some

specific end with an ever present baakground of restless life/J?he volitioni

point to objeotives. These volitions, desires etc^ constitute nothing eise

thpn the subjeotive distance betv/een an object and a*^ objeotive , a distance

arising whenever an object becomes an objective^i.e. an object worth hav-

inf.The removal or destruction of something may beoome an objective too,

^V preliminc.yy
i.ey"desirable" , It v;ill appear thÄt a/i/ int eile c'tukl act is necessary

in Order that an object may become an objective ,ncimely the judgement

that the object has worth^This v/ould be the "valuation" ,But this order

of valuation is reversed if it is said following Spinoza that we do not

desire because we vulue but that we value because v;e desire.In the light

of what was said previously this dictum could be restated as meaning

that thought does not influenoe action.It does not create interests

and does not change them .At best interests night stir up thought ::3

a means of realiz^tion .Interests are predetermined by cur animal or natur-



al Constitution and so is any course of aotion. Thought may be 1. instrum-

ental ,if it helps an innate inierest to achieve its end as a chick

is supported by vision v/hen pecking and seizing. 2,It may enlarge the

SGope of interests without affecting their root and irrational oharaoter.

This is for instance intimated in psycho-analytio theory when socalled

Sublimation is stressed as a mere transference of interest from a "lower"

to a "higher" level.3, It may simply help an interest to express itself
theory

in öonoeptual termg . This/is an implicit negation of the factor of

thought .xHBbca±tkEÄ;gk It is quite consistent but the comiaon man döes

not share such beliefs. Is the theorv ccmprehensive enough? It ieJbert

that there are objeots valued by dint of our animal nature,egz. food,

si^^bsan'iTift^dn all such instanoes desire is prior to valuation slaI that the

theory is unrestrictedly true on an animal level.But is the factor of

thought negligible and immaterial^ when alternatives are revealed bv

it 12^(ttl}r (dKange the oourse of action? I«Iay not values be suggested

likewise? Practioal i.e. utilitarian values are always so suggested.

We value for instance locomotives or aeroplanes because we know them

to be an improvement on locomotion.But it oould be objected that these

values are trivial and not problematical while the real values ,those

worth investigating are only such th^t the ^.uestion of utility does

not arise and yet there is still a value left.^t could be even

doubted v^/hether usefulness makes an aeroplane valuable.lt beconies

a value, it might be Said, rather because we are fond of flying first

and that given a different natural Constitution -^e ould not even care

for inventing such a contrivance.lt is of oourse not easy to decide

whether v/e like flying owing to some thinking Operations or whether

we value it merely because of its usefulness or whether we like it

because v/e envy birds or are fond of moving fast.Since there are secret

urges , there might be mysterious values ^But it may be luestioned whether

without some thinking suggesting the possibility of flying ,its desir^bi-

lity would have been discovered.It may be correot that even such hig-hl^T
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oomplioated strivings as an attmpt to create a nev/ sooial order is re«

duoible to some very elementary strivings while the mental elaboration

is only secondary^Ihe attempt must not be based,in other words,really

on the convietion of the equality er the identity of human beings but

on something else.^t oould be more primitiire .If we see for instance

animals in a oage , v/e like them to share equally the oarrots or oranges

we give them.If we feed birds or buy sv^eets for children, v;e v;ant them

to share equally these gifts and such an attitude might be at the bottom

of a sooialistic ideal. It mav arise vvhenever v/e assume a parental at-

titude tov/ards other beings instead of a oompetitive ,in other - ords

if we do not regard them as rivals but as objects of solioitude and

this oan be done by a simple resclfre not owing to some special virtue

inherent in children , animals etc. But all values must not be so reduoib-

le.

The volitional Situation may be analyzed into a subject ,an object

of affeotion or objective and the suspense of the organism faoed by the

lad: of the objeotive .The suspense is equivalent to an organic strain

tinged v;ith dissatisfaction.The aotive aspeot of the strain which is

the most important element v;ithin the sitUö,tion is called volition

or will but there seems tio be no other factual material behind these
and the ob.jectiye

words than such strain. It is essential that the strain/be oonsoious,

it is consciousness that transforms the striving into vill, other ise

" 11

the word urge would be sufficient for descriptive purposes, and the

word "v/ill'* would lose its specific flavor. Thus the yvord"v.iii" win

Cover the xtadbs internal State betv/een this characteristio dissatis-

faction and its removal ,if we are oonsoious of the objeotive or the

ground of di^satisfaction .In ^nglish the relatedness of oonative

States and dissatisfaotion is indic^^ted linguistically by the fact

that the word" want" may mean "lack" and '^desire" ^«^^^«^^''^J^^'*^'^ ^^^^'^

Since such generalizations like will to power or "will to live"

li^Ä^ used in discourse ^p^V^\seelu^ to controcdict the assumption that



only specific volitions are found in reality it should be useful to

notioe that a will to live will mean little unless it be a specific

unwillingness to t±Kxxtxxx:gtxsjR suffer death at a given time .A will

to die might on the oontrary be much more real than the so called in-

stmct of^preservation v/hich seems rather to be another anthropomorphie

projection presupposing some knowledge about life and death • A will

to die will issue in remediative action like other volitions, The will

to power without specific objective is a dubious construotion or a

metaphor unless it mean soinething definite ,for instance the desire

to become President of the republic^t is plainly a sublime tautology

to say that nothing is so good as good will.She expression "men of good

will" seems to indioate some innate or perhaps acc^uired disoosition

to do the good, in other words it signifies a quality rather than

anything really volitional/nhether such uncertain auality is the basis

of moral aot±on,(sexij^^e<<^i'^>^-^%e%L»i^^ free will means the
internally

ability of/free choosing and deciding , *here is nothing volitional

in this.^ree will is not a will with a aualification.

It might clear up the meaning of the expression
ff II

its
free will if we consider the verb which is at/SBTbottom. This is

VH

the verb "ean" and its oontrary is "must". These terms denote t.o typio-

alr and recurrent human situations, The derivative of "oan" is called

"possibility" in a logioal contemt while"must" is called there "necessity^

"Can " and"must" are furthermore correlative and mutually implicative

terms insomuch as I xzs may become aware of something as being withjn

the soope of "oan" only then if there is somethi g v.Iiich is not within

this sccpe.But whenever I cannot do souething, I must obviously do
as a result^^soueuhing eise , so that the "cannot" Eas/alv;ays a positive counterpart

which will be precisely a "must". The "can" denotes a Situation such

that alternatives are given and this will happen only on a level of

abstraot thinking^The word "free will" has accordingly its proper

sense only in such a Situation ,i.e. a "can" -Situation. On the other
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hand , v/e shdl fciancx understand a "must'' only when v;e Imow instanoes

of '' must not"-situations and these are precisely instanoes of "can"-

situations beoause if I must not do oiie thing ,
I oan do otlier things»

Therefore if I am to understand "must" ,there miist be such situations

whioh do not imply £ a "must'\— "Must" -situations may arise as a result

of outside pressure or as a conseauence of a subjective oonstitutional

aspect ^But a "must'* -Situation arises just as a" oan" -Situation only

on a level of refleotive awareness »^t is meaningless to say that one

"must" if he is not aware of it.H^e rather acts spintaneously wÄthout

feit compulsion, I^any "conations" are imposed on us by our animal

nature and a "ean" -Situation is (luite unlmov/n to an aniraal.^ut we

should not assume that the animal is always in a "must" -Situation,

This is entirely misleading.lt may be /^bjeotively btt it is not

subjeotively in a "must"-situation.iäadb "Must" is the oorrelative of

"Can" and there is no "must on the level v;hioh does not kannt possess

the "oan",The "oan" -and "must" situations arise simultaneously on

the level of abstract thinlcing* We must therefore differentinte between

the "oan" -Situation whieh exists only when alternatives are given

and' mere " spontane ousnes s" .^he situations of the animal are always

but 11

spontaneous/ielther ^hmnririhnraY "ian"- nor genuine ^^must situations.

Only ±he xxk who had enjoyed Vision oan become really blind, he v;ho

is congenitally ^'»»* sightlees ,is not really blind, "Can" and"must"

are on a level of awareness superior to that of mere spontaneity,

The distinotion between free and sptotaneous aotion is basio.Spontaneous

actions of animal xnature are not free and it is furthermore c.pparent

that whencver an action is natural ,it is not free in a human sense

just beoause it is natural ,We will even have a feeling of spontaneity

as opposed to compulsion when performing a natural action f for instanoe

when killing a menacing enemy) and be neverthiless unfree ,i.e. deter-

mined bv an impiase.^^e may in contradistinction have a feeling of

compulsion when we restrain ourselves under the mentioned circumstances,
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«

and yet aot freely ,The re^traint ill not be spont-neous but evolved

as a eonse iuenoe of abstract thinking. The speoifications " tan" and

"must*^ are meuningless without consciousness and faeult:: of "abstrajtion"

,

There is no -^uestion of choice i.e. of c.lternatives on an c^nimül level
llkewise

and still less ean there be acting on abstract grounds .There is/no feit

eompulsion and v/hile everything is spontane ous on that level nothing

is free. By ereating the possibility of choices or the electivity of

action , abstraot thinking beaame a codeterminant of aetion .Thus

a measure of freedom was provided whioh did not exist on a level vvhen

alternatives were still absent .The upshot ^ of this extension of the

power of thought was the aeting for the sake of "advantage" (however

distant) instead of mere "pleasure" «But this did not settle the broader

question whether thought is creative in the sense that it is able to

devise goals that are not rooted in animal nature ,goals that are neither

predetermined by our Constitution nor prompted by secret or overt motives

but set in virtue of some knov/ledge.Only such principles could evolve

actions that are not only contrary to inolinations as is the «ase on

the level of "advantage" but even actions contrary to advantage itself

,

Olearly formulated this would meantj Can an abstract principle become

a motive and result in action like an Impulse or the knovledge of an

advätage? Can a principle become a genuine determinant among other de-

terminants such as Impulses ,instincts or advantages?If this vere anawer-

ed in the affirmative, then a new class of actions vould oome into being

impossible in the animal realm, a new province of ''freedom" would be

eonquered, a ränge of actions primärily determined by thought «The reason

for such enlargement v;(l)uld still be natural in the sense of being a con-

sequence of thinking,which is itself a natural phenomenon^A being in

danger may be affected by fear and the spontaneous response may be flight

or attack.But both may be forms of panic »These actions would then be

spontaneous but not free« It is thinkable ,however, that a man natural-

ly prone to flight v/ould choose to stay , determined by some principle.
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the conviation for instance that flight is unv.orthy.The resulting action

wöuld be by no means spontaneous, on the oontrary a sort of self-com-

pulsion ,it might be even the opposite of advantage ,but it would be free

insofar as it was elieited by a set of abstsact considerations now govern-

ing behaviour.Aotions of moral order might be generally the result of

such principlee, and as suoh the best illustrations or the Chief examples

of such influenae of principles. However in the event of moral principles

one could object that suoh principles are merely a conteptual elaboration

of innate Impulses of altruism or compassion.But there are xx instanees

of principles governing behaviour xxxk and lacking any proper moral or

altruistic quality and Standing. The precept " do not steal" is moral

and might be construed to be an outgrowth of emotional goodness^But

suoh abstract principles as *he ^^ohammedan " do not drink wine" and

still more so the *^ewish dietary laws or various forms of "taboo" are

not within the species of altruism. ^ince there is no eongenital aversion

to porl: or wine , the fact that such principles may form the basis of

behaviour proves that abstract principles may be a motive of action.

Principles of conduct may and do originate in religious or metaphysiaal

ideas true or false and are often obeyed more scrupulously than moral

pressriptions and not merely passively like habits but aetively as

a thing that/ ought to be.^t followe th*t compulsion may be forced on

nature contrary to inclinations and advantage by the power of thinking

and result in actions that are not spontaneous but free.This is the

«haracteristic occurrence on the human level.That knovvledge or the cog-

nitive faculty is a vital determinant of action was not only a Socratic

XXX insight but is conformable to common opinion. Therefore profound

ignorance or complete lack of education are regarded as attenuating

•ircunistances in the process of law while the criminal outrage of an

educated man is all the more reprehensible. A cov/ard must not be natural-

ly timid, he may be incapable of being determined by abstract thought.

Immorality may be the result of such inability. In the immoral individual



14
abstraat thought when pitted against his Impulses will alvays yield

but such feebleness of abstraot determinants is harmful to /soclety

sind therefore this inability to obey abstraet thought is being punished

as bestial and subhuman.

Any theory vyhich identifies spontaneousness of

an urge , a motive, a natural force, a tendency vdth freedom eon-

fuses freedom with spontaneity. Preedom is ereated as a natural pheno-

menon on a higher level of existenee only when thought supervenes as

a natural fa@tor and supersedes other natural faotors thät are not

thought .UrgeSjimpulses ,briefly the submental and subhuman factors,

however spontaneous , are the hereditary elements , hile the Äree and

the novel emerge from thinking alone.It is equally false to confuse

freedom with soealled selfdetermination. Only that which is a matter

of thinking may be determined by the seif ccnceived as a principle of

lifelong consciousnesö and watshfulness. If however the seif is taken

to include the bürden of heredity, Impulses,urges etc., then action

determined by them ,could not be free beeause t:^'i?Bs not directed by

eonsöious thought. %e course of dreams for instance cannot be said

to be directed by the conseious seif nor is this the ©ase with hunger

or sexuality .They arise without the self^s consent since the sexual

Impulse is not the consequente of a reasoned wish to proereate children.

Seifdetermination is identieal with freedom insofar it is identified

with thought i.e. when it means rational control ,regulation by abstraet

thinking.

Basic eonetions fall v/ithin the scope of ''must" ,they are

prompted by innate factors: we desire food even if we thin|f that it is

no blessing. These actions are also spontaneous vhile the specifically

human actions arisen as a result of thought are lacking in spontaneous-

ness but are organized according to advantage and principle. hen alter-

natires are given, actions fall at on«e partly within t.he pover of thought

and the outcome will be "advantage " instead of "pleasure" .Then the

stage is reached when a principle beeomes a motive and actions are not
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bound to advantage.Just as in the previous instanee ,the action is

a "•an'^ action.We pla«e anlmal functions within the scope of "must"

we do not think that"free will " has anything to do with them, in other

words, the performanoe is not subjeet to abstract thought.But these

aetions do not exhaust the totality of the himan potential, We there-

fore differentiate suoh actione from others whioh are within the scl)pe;S

©f alternatires and the "tan" »Insofar moral action is not a gesture (5^

^love but due to prineiple ,it is within the scope of "tan^'We think

aocordingly that v;e can give charity or refuse it"at will". It has

no sense to say that such aetions are as necessary as the fall of

bodies sinoe they do not resemble the fall of bodies which obviously

do not deliberate about the fall when falling.If they are natural,

they are also naturally modifiable by thought as a new determinant.

V/e would involve ourselves in a naturalistic mysticism not grounded

in the soienoe of nature if we thought otherv^ise. Actione on a human

level are obviously governed by a variety of faotors but thought is

the faotor grmving in importanoe in the process of civilisation while

the Impulses and eaotions recede to make sometimes a comebaok with

a vengeance.The conviction of every human being that whenever a Situation

is not determined solely by animal pressure , action is not only consoious

but supervisable and direetible by thought and therefore free, has

foundation in faet^Thought is also a natural faotor ,its productivity

and effeotiveness is proved as far as utilitarian goals are conoerned.

All technical achievements testify to this fact. Freedom vjould then

be a by-produot of thinking on a human level, a natural part of our

wndOTOient or equipment as huraan beingsThought would provide a leeway

that did not exist on a lower level .But responsibility will be limited

by the limitations of thought, i.e. by the quality of the cognitive

equipment and a prevalenoe of Impulses would impair responsibility

as well as thought .'i'his oonclusion is inescapable but in accordance

with common experienoe.'i'here would be gradations of freedom as there
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limits of mental power .LIetaphysically this would be defenslb]^ since

even it freedom is oontingent ofl life.It is irrational to assuine that

a man may build a steamship but is constitutionally unable to decide

whether he needs it, that he is able to neasure stellar distanoes
he

but unable to decide freely whether/ should g»ve a coin to a beggar^

He may be prevented from doing so by hate but the principle "help

beggars" may become stronger than hate*

Human beings are so fond of "oan" ,i.e, of the power of thought

that they try to discipline even the typioal "must"-funotions ,they

regularize the meals and do not devour at random and if they cannot

help eating,at least they postpone it and pray before doing it.Animals

and neuroties are in a different position.lt is noteworthy in this

oonnection\| that mystie Systems like asceticism profess to submit

evrything even tha natural funetions to will but really to abstract

thought, they try,,inoorporate in other words the realm of "must" into

the realm ftf ''ean^.This is to be understood as the radioal attempt

to subdue everything by thought, The aseetic says: there is an alternative

to everything, even life is only an alternative and so is food .Thought

is supreme.lt is an attempt at elimination of any survival of subhuman

and sukconscious Clements , of all prehuman and premental phases of

our being. And it is signifikant that this is being considered meri-

torious.Even the common man has a seoret admiration for it although

he may feel that it be "unreasonable "i.e. excessive.Thus asceticism

affirms in essenee the absolute prima«y of thought but by doing so

destroys life itself .Its Illusion is clear because only life not

death is subjeot to thought.Puritanism is a more utilitarian variety

of asceticism ,the radicelfsm^being softened by ''advantage" but both

are rationality as opposed to mere impulsionism,nature or Jleasure,

Natural science wculd objeot rightly to the notion

of free will if it is taken to mean literally " free striving" .This

is self-oontradiotory sinoe striving being natural and innate is as
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suoh uÄfree. If free will hov/ever means no volition but implies the

influenee of the faotor of thenght, no self-contradiction arises.Thought

Is then only one more "natural" element fcii ixaoDi whose wilful ommisftion

would distort the pitture of human behaviour.Those committed to the

principle of evolution will also be averse to the idea of free will

as destructive of the unity of the natural order since free v^ill

is not attributed to animals but emerges as a deus ex maehina in

humanity.But their misgivings should be allayed if it is shown

that only the natural faetor of abstract thought is taken into account

and appraised as to its effectiveness^The objeotions of those holding

that thought is merely subvöcal talk may be dismissed as plainly false:

if we say that we reoogniae the footprints of a lion,the significance

of the assertion lies not in the fact that we say so but that we have

really reeognized those footprints. This is an aot of "intelligenoe"

or less vaguely, a "discovery" v/hieh ean be tested and is aoted upon.

If furthermore acQording to natural soience events mithin the sphere

of life or mortality are of no cosmie importanee, why aould we not

arrange some of these events autonomously as children enjoy autonomy

in their play and prisoners in their prison? If life be an acoident

within the sphere of death, an incident, a mere interlude, a cosmi®

tontingeney, if the fate of the universe does not depend st on life,

our doings might be free be cause they are^^unimpottant and we might

enjoy at least a temporal autonomy.

The strongest objection agc:inst the proposition that we decide

an issue on some considerations of abstract nature is that the latter

are really rationaliltations of urges and that the strenger urge or

inolination always prevail.But if I abstain from buying candy in

orÄer to save for alothing ,it cannot be said that a strenger inoli-

nation prevailed.I saorifiöed an immediate pleasure to a distant

advantage and I was able to do so because I could think

and ehoose which in itself means frecdom.But I ean decide against
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inclination and advantage as v;ell If I risk death in order to save

a helpless Infant ,1 didnot want to incur death and ^AJbk no personal

advantage from dying and my sacrifiee mlght be even socially of question-

able value.I acted against inclination and againat personal or sooial

advantage purely on principle,obeying an abstract precept.Thus thought

devised a principle which was a ehallenge to urges and to advantage*

It is piain that our whole social Organiza-

tion is based on the implieit assuinption/^ of free will or the idea

that thought influehees action. Thought alone brings order into human

activities by ©reating the alternative of reasoned advantage and of

aetion on principle. An employer eould not hire an animal as he does

a man because the aetions of the former are spontaneous but unfree

i.e. not influeneed by thought and therefore WfcolS-iÄWjpredic table.

An animal might warm itself on a beautiful day lrmrtng>#v^rfiryrtngyr^

KKrk on a suniiy meadow whlle the v/orker will despite the Iure of

warmth go to work. The employer will assume that abstract considerations

such as " possible dismissal" or "sense of duty" will determine the

man .If urges prevail ,the order breaks do-n.Thus the ränge of human

aetions is wider that that of the animals but these hmian aetions

are nevertheless more predic table because they conform to "thought".

2jew York ^ity Dr. ^ax ^^ieser
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ON WILL OK THE LEVELS OF ACTION

ALL ac'tions may be divided iiilo tliree distinct classes, peneti-

eally ditfVri'iit and arisiiij.' oii siu'cessive stafres of mental

evolution. We coidd call these stafros tlie tliree internal levels of

aetioii. ()n the lowest level tliere are only animal actions. They
depend on urfres and impidses or the Constitution of an individual.

Such urjres may he the active aspeets of orjranie needs and then

be calied "volitions." They are never "free" sinee they reflect

innate needs. This is the level proper to all animals. "Natural"
and "aninial" constitutions are then identical in nieanin«;. We
may talk in this context of valuational facts, not of acts of valua-

tion, since the latter Avould presuppose acts of conscious thought.

These facts will be detcriiüned by the natural needs, desires by
innate interests, which in turn will be predeterniined by Consti-

tution or inclination (accordiii«: to the terniinolofry adopted).

In such a State of affairs the naturalistic doctrine, accordinp to

which hiiMian actions are «roverned exclusively by laws like other

natural phenoniena, would be an adecpiate description of the facts

in band. The law of action would be jjrounded in the natural

Constitution, namely, in the biolo<!-ical needs of the or<i:anisms in

question. Complete absence of abstract thouf^ht in those organ-

isms would be eharacteristic on this level. Accordin<rly, action is

then purely a reaction to urges. What the organism looks after,

is the direct satisfaction of an ininiediate need and what it is aim-

ing at, is a position calied "pleasure."

This State of things is profoundly altered on the second level,

namely, the stage of evolution that carries along with it the faet

of abstract thinkinfi;. Owin<>: to this change action assumes, not

in all its instanccs, but in niany of them, a different character, and

abstract thinking may be terraed a new natural dement injected

into the picture. The result now aehieved as against the animal

stage is an internal position characterized by the existence of

"alternatives." On the first level alternatives of action are un-

thiukable, since the response to an urge is immediate and direct.

Thus a thirsty animal will drink at the first available opportunity.

On the second level, however, when thouglit intervenes, it may
suggest rcasons why drinking should be postponed or abstained

from. It thus creates alternatives to actions dictated by the im-

pulse. This is then the first difference between human and ani-

mal actions. Tlie change indicated is twofold in seope : when
"alternatives" are given, and only then, are "decisions" possible

since they imply the existence of alternatives. We are faced on

the first level with simple responses and the word "decision" car-

ries then HO significant meaninjir, and yet we differeiitiate on the

hinnan level between decisions and responses. The Situation of

Buridan 's ass is the personification of a human, not a subhuman,
Situation. The real ass would have no qualms about his fodder.

The animal remains addicted to its one and oidy course, but the

alternatives, a coroUary of abstract thinkiufr, provide the first lee-

way in human action as against animal action, which may be

termed a measure of "freedom." The latter, however, is not abso-

lute, but contingent on thiiikin«;.

In the light of the i)receding reasoning the question whether

will is free could be sipnificantly restated in these terms : are human
actions subject to thoiight and in wluit measure? The answer

would be in the affirmative so far as the second level is concerned,

because the urge is then not the only deterniinant of action, since

abstract thinking as a natural coefficient creates a codeterminant,

which has to be properly appraised. If then the dictum that

human actions are sub.iect to laws would mean, as it jrenerally

does, at least surrepticiously, tliat the specific intluence of thought

is being neprleeted, tliis would constitute a clear distortion of facts

of the human level.

An important practical consecpience is attendant upon the ex-

istence of alternatives in that they enable us to set the stage for

intelligent action cidminating in Utility or advantage while we
were restricted on the first level to immediate pleasure exclusively.

It is obviously thought that will suggest an alternative reaching

beyond the close ränge of immediate satisfaction of an urge. This

is then the usefid or the advantageous as against the merely pleas-

urable. Thus, although I might desire apples, I shall become able

to restrain my craving because thinking envisages the approach of

winter and the consecpient need of winter clothing. I shall then

save my money for the clothes. Utility or advantage and plesure

work often at cross purjxises although the satisfactions idtimately

to be derived from Utility will outwcigh i)assing pleasures. As
against pleasure Utility is the more rational achievement, and the

possibility of realizing it completely transforms and rationalizes

©ur social life as comparcd with the lower stage. While the pleas-

urable is aecessible to all organisms, the usefui is essentially hu-

man. It hinges clearly as the amplification of an alternative on

the existence of abstract thinking. As one of the potentialities

inherent in the latler. it sejiarates the first level from the second.

The possibility of Utility includcs a measure of freedom and
the amount of the latter may be measured by the amount of pleas-

ures lost and advantages gained thereby. The orderly processes

of social life are based on the iiiiplicit assumption of all the par-

ticipants that their actions are governed not only by pleasure but

first of all by usefulness. Piniishment too may be nieted out in-

telligentl.v only on this level when beings are able to weigh future

disadvantages as against immediate satisfactions. Animals are not

in this position and accoi'dingly are not jinnished.

By creating the alternative in general and that of utility in

particular, thinking has a liberating effect in that it brought about

such varieties of action which are conuuonly calied manifesta-

tions of free willing. The assertions "will is free" or "man is

responsible" then do not difi'cr significantly from the Statement

that human actions are amenable to thought or that we may recur

iii alternatives when there are any. In advaiicing tliis theory we
only assess realistically tlic röle of thought as a iuit\iral factor in

life. "Free" does not mean "completely uudetermined" but

"determined by abstract thinking." Such a principle fits com-

mon experience but eliminates a narrow-minded determinism which

b.v identifying wrongly human with sublunium actions, or even

with inorganic events, falls to take into due account the vital factor

of thinking.

The third, last, and highcst level of action is reached when
thought becomes an autonomous detcrminant and actions are per-

formed in virtue of some principle or, in other words, when an
abstract principle becomes a niotive. Thought was absent on the

first level. It was instrumental on the second, functioning an a

mechanism of release (by showing alternatives). It becomes cre-

ative on the third, when at least as a creative principle it generates

actions that are contrary to pleasure or to advantage or to both.

The principle thus becomes an actual detcrminant among the others

(such as instincts or advantages). A new ränge of freedom is

thus reached, actions affiliable to thouglit aloiu'. They too are

natural in the sense that thought is, though on a human level only,.
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a natural phenomenon. The third leve! tarries with it fuiula-

nientally a <renuine oxteiisioii of tlie liiiinaii life-poteiitial attrib-

utable to thou<:ht. Experieiu-e sliows tliat a priiu-iple is apt to

become a determinant in many cases. for instance, if a man obeys

a t'onunand like "do not steal" not owinp to fear but to eonvie-

tion that the principle is valid. Tliis is also true wheii preserip-

tions witliout nioral coiinotatiou are observed, as for instance

l-elij,'ious prohibitions of eertain foods and beverafres or even the

observanee of "superstitions." Apes have no "superstitions."

In the human contoxt. however, principles true or false affect the

behavior.

It is obvious that he who acts on ntility has more freedom than

he who acts due to an impulse and also that he who acts on prin-

ciple does so more freely than tlie otlier two since he obeys thon<;hts

of his own makinji' instead of innate impulses or natural advan-

taj?es. He then follows his true seif and nothinpr eise. It raay be

paufred from this that responsibility will be impaired if action on

principle is difficult as a result of profound iprnorance while the

transfiression of the educated will be all the more reprehensible.

A coward must not be naturally timid but inherently incapable

to be determined by abstract thoufrht, wliicli inability is deemed
unworthy. Immorality in jreneral may tlieu be the result of a

similar inability. In the immoral individuality thou<;ht, when
pitted ajiainst impulse, Would frecpiently yield, due to the feeble-

ness of abstract determinants. On the other band, sense of duty
IS the hifrh depree of deterniinability by principle. Social disei-

pliue is built up larjrely on this ultimate level of action.

It may be observed from a semantic point of view that the hu-

toan Situation on the two hierher levels of action is expressed by
the verb "can," i.e., they exhibit a state of thinp:s embodied in

this Word. We act freely if we "can" do one thing as well as

another. The coutrary term is "must," and the two, "can" and
"must," are correlätive and mutually implicative, since I shall be
aware of somethinsi' as fallinjr witliin the scope of "can" if I am
able to confront it with somethiufr that does not fall within that

scope. On the other band, the neprative position indieated by "I
can not" necessarily implies some positive "must." "Can" de-

notes simply a Situation such that alternatives are «riven and that

happens precisely on the level of abstract thinkinp at the earliest.

The term "free" will pet its proper meaninp: only in that Situation.

On the other band, a "must" will be «rrasped as such only if in-

stances of "must not" are available and these will be the "can"
situations.

A "must" will arise as a result of outside pressure on an in-

ternal constitutioual aspect. But it is very important to realize

that a pennine "must "-Situation arises just as does the "can,"
only on the level of rcflective awareuess. "Must" is meanin<rless

for him who is not aware of it. Ile will act his "must" rather

spontaneously without feit compnlsion. The distinction between
spontaueousuess and freedom is of vital si<ruificance. The former
is a biolofrical fact ()ccurriu<r oJi all levels of action while tlie latter

is an intellectual fact contin<rent ou thoupht. Many "conations"
are imposed on us by our auimal nature, but it is only on our rc-

flective level that we consider tliem as "must "-situations. A
"can "-Situation is, of course, uuknowu to an auimal, but it would
be entirely misleadinp to assume that au auimal is ever in a real

"must "-Situation. It may be so objectively, but subjectively it

is not. It will, on the contrary, always act spontaneously and
have the feelinfr of spoutaneity while beinjr iu a "must." The
free-will situatiou, a.s wo nnderstand it. is nothiofr eise than the

reflective level-situation turned to action.

Both "can" aud "must" occur on a mental level of aware-
ness superior to mere spoutaneity. Tliey are typical recurrent
hunuui situations called iu a lojrical context "po.ssibility" and
"necessity" respectivcly. Spoutaueous actions of animal nature
are never "free" and whenever au action is "natural" in the cur-

rent sense it is not free in a hinnau sense just becanse it is "nat-
ural." We may even have a feeliu<r of sjiontaneity when per-

formiu<r a natural actioii (for iustaiice, killiujr a menacinpr enemy)
and be determined by impulse alone while we may have a feelinj?

of compnlsion when restraininp ourselves from doinp s(miethinfr

dictated by an impulse and yet act freely just becanse the act of

restraint is oripriuated by an act of thoufrht. The act of restraint,

so basic in civilized behavior, will theu be free but not spontaneous.
The specifications "can" and "must" are pnrely human distinc-

tions orifrijiatiufr on the level of alternatives as their natural con-

sequence. On the animal level cverythinfr is spontaneous but
nothinjr free.

Any theory which identifies spontaueousuess of an ur<re, a mo-
tive, a natural force, a tcndency with freedom. confuses freedom
with spontaneousness. Freedom is crcatcd as a natural phenome-
non on a hierher level of existeuce ouly wlieu tlioufjrht supervenes
as a natural factor and supersedes other natural factors that are
not thoufrht. Urpes, impulses. briefly the submental and sub-
humau factors, however spontaneous. are the hcredifary Clements
while the free and the novel emerjre from thinkin<r alone. It is

equally false to confuse freedom with so-calied self-determination.

Otdy that which is a matter of thinkin>r may be determined by
the seif conceived as a principle of lifcloufr cousciousness and
watchfulness. If, however. the seif is taken to include the bürden
of heredity. impulses. ur<res. etc.. then adion determined by them
could not be free becanse they are not directed by conscious
tlioufrht. The course of dreams, for instance, can not be said to

be directed by the con.scious seif, nor is this the case with hunjjfer

or .sexuality. They arise without the seif 's consent, since the sex-

ual impulse is not the conse(|uence of a reasoned wish to i)rocreate

children. Sclf-determiiuition is ideutical with freedom iu so far

as it is ideutified with tliou<rht. i.e.. when it means rational control,

rejrulation by ab.stract thinkinji.

I'.asic conations lall witliin the seope of "must"; they are
promptcd by innate factors: we desire food even if we think that

it is no blessin<r. These actions are also spontaneous while the

specifically human actions arisen as a result of tliou<;ht are lacking

in spontaneousness, but are or<:anized accordinp to advantapre or

principle. When alternatives are jriven, actions fall at once partly

witliin the power of thoufrht and the outcome will be "advantage"
instead of "pleasure." Tlicn tlic sta^'c is reached when a principle

becomes a motive and actions are not boiind to advanta<re. ju.st us

in the previous instance the action is a "can "-action. We place

animal functions within the scope of "must"; we do not tliink that

"free will" has anythinjjr to do with them; in other words. the

pcifonnancc is not subject to abstract tliouj:lit. But these actions

tlo not cxhaust the totality of tlic human potential. We tlierefore

differentiate such actions from otliers which are within the scope

of alternatives and the "can. ' In so far as nioral action is not a

pcsturc of love but due to principle. it is within tlie scope of "can."
Wc tliink. accordiiijrly. that we can «rive cliarity or refu.se it "at
will." It makes no sense to say that such actions are as necessary
ns tlic fjill of linrliov sinco tlii>\- <!(> not re?!emb!o the fsl! of bodic"
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whieh obviously do not deliberate about the fall wlien fallinp. If

tliey are natural, thcy are also naturally modifiable by thoupht as

a uew detenuinaiit. \Ve woukl iiivolve ourselves in a naturalistic

mysticisra not f^rounded in the seience of nature if we thouglit

otherwise. Aetions on a human level are obviously j^overned by a

variety of faetors. but thoujiht is the factor ^rowin«; in importance

in tiie process of eivilization wliile the Impulses and emotions re-

cede to make sometimes a comebaek with a venj^eanee. The eon-

vietion of every human beinj; that whenever a Situation is not

determined solely by animal pressure, at'tion is not only conseious

but supervisable and direetible by tliou{j;ht and therefore free, has

foundation in faet. Thoujrht is also a natural factor. Its produc-

tivity and effectiveness are proved so far as utilitarian goals are

concerned. All teehnical achievements testify to this fact. B^ree-

dom wotdd then be a by-produet of thinking on a human level, a

natural part of our endowment or equipment as human beings.

Thought would provide a leeway that did not exist on a lower level.

But responsibility will be limited by the limitations of thought,

i.e., by tiie quality of the eognitive equipment and a prevalence of

Impulses would impair responsibility as well as thought. This

conelusion is ineseapable but in aceordance with common experience.

There would be gradations of freedom as there are limits of mental

power. Metaphysieally this would be defensible sinee even free-

dom is eontingeiit on life. It is irrational to assume that a man
may build a steamship, but is constitutionally unable to decide

whether he needs it ; that he is able to measure stellar distances,

but unable to decide freely whether he should give a coin to a

beggar. Ile may be prevented from doing so by hate, but the

principle "help beggars" may become stronger than hate.

Human beings are so fond of "can," i.e., of the power of

thought, that they try to discipline even the typical "must"-func-

tions ; they regularize the meals and do not devour at random and

if they can not help eating, at least they postpone it and pray be-

fore doing it. Animals and neurotics are in a different position.

It is noteworthy in this connection that mystic Systems like asceti-

cism profess to submit everything, even the natural functions, to

will, but really to abstract thought. They try to ineorporate, in

other words, the realm of "must" into the realm of "can." This

is to be understood as the radical attempt to subdue everything by

thouglit. The ascetic says: there is an alternative to everything.

Even life is only an alternative and so is food. Thought is su-

preme. It is an attempt at elimination of any survival of sub-

human and subconscious Clements, of all prehuman and premental

phases of our being. And it is significant that this is being con-

sidered meritorious. Even the common man has a secret admira-

tion for it, although he may feel that it is "unreasonable," i.e., ex-

cessive. Thus asceticism affirms the absolute primacy of thought,

but by doing so destroys life itself. Its illusion is clear because

only life, not death, is subject to thought. Puritanism is a more

utilitarian variety of asceticism, the radicalism of thought-suprem-

acy being softened by "advantage, " but both are rationality as

opposed to mere impulsionism, nature, or pleasure.

Natural seience would object rightly to the notion of free will

if it is taken to mean literally "free striving. " This is self-contra-

dictory. since striving, being natural and innate, is as such unfree.

If free will, however, means no volition, but implies the influence

of the factor of thought, no self-contradietion arises. Thought is

then only one more "natural" dement whose wilful Omission

woukl distort the picture of human behavior. Those committed to

the principle of evolution will also be averse to the idea of free

will as destructive of th^ iinity of the natural order, since free will

is not attributed to aniiaals, but emerges as a dem ex machina in

humanity. But their misgivings should be allayed if it is shown

tiiat only the natural factor of abstract thought is taken into ac-

count and appraised as to its effectiveness. The objections of those

liolding that thought is merely subvocal talk may be dismissed as

plainly false; if we say that we recognize the footprints of a Hon,

the significance of the assertion lies not in the fact that we say so

but that we have really recognized those footprints. This is an

act of "intelligence" or, less vaguely, "a discovery" which can be

tested and is acted upon. If furthermore, according to natural

seience events within the sphere of life or mortality are of no cosraic

importance. why could we not arrange some of those events autono-

mously as children enjoy autonomy in their play and prisoners in

their prison ? If life be an accident within the sphere of death, an

incident, a mere interlude, a cosmic contingency, if the fate of the

universe does not depend on life, our doings might be free because

they are "unimportant" and we might enjoy at least a temporal

autonomy.

The strongest object ion against the proposition that we decide

an issue on some considerations of abstract nature is that the latter

are really rationalizations of urges and that the stronger urge or

inclination always prevails. But if I abstain from buying candy

in order to save for clothing, it can not be said that a stronger in-

clination prevailed. I sacrificed an immediate pleasure to a distant

advantage and I was able to do so because I could think and choose

which in itself means freedom. Bt I can decide against inclination

and advantage as well if I ri.sk death in order to save a helpless

Infant. I did not want to incur death and acqnire no personal

advantage from dying and my sacrifice might be even socially of

questionable value. I acted against inclination and against personal

or social advantage purely on principle. obeying an abstract pre-

cept. Thus thought devised a principle which was a challenge to

urges and to advantage.

It is piain that our whole social Organization is based on the

implicit assumption of free will or the idea that thought does in-

fluence action. Thought alone brings order into human activities

by creating the alternative of reasoncd advantage and of action on

principle. An employer could not hire an animal as he does a

man because the actions of the former are spontaneous but unfree,

I.e., not influenced by thouht. and therefore unpredictable. An
animal might warm itself on a beautifui day on a sunny meadow
while the worker will go to work despite the Iure of warmth. The

employer will a-ssume that abstract considerations such as "pos-

sihle dismissal" or .seiisc of duty" will determine the man. If

urges prevail, the order breaks down. Thus the ränge of human
actions is wider than that of the animals, but these human actions

are nevertheless more predictable because they conform to'

"thought."

Max Rieser

New York City
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peiatlfa^en Uodelle der Philosophie

der Gegenwart

/
Die Frage: wa3 fcat Metaphj/aik? hat seit jeher den Hensohengeiat

leidensohaftlioh l)esohäftlgt. Die Antwort, die darauf in der jüng-

aten -^eit der logiache Positiviamaa oder die analytiaohe Philoao-

phie,wie er im Weaten genannt wird, erteilt hat, rief die lebhaf-

testen Debatten hervor. Im Gegensatz zu den -ä^ositiviaten .dr.lr.

-den Heoposltivisten glaubt B.C. Oollingv;ood, die Metaphj^sik sei

die Wieaensohaft der "absoluten Voraussetzungen" , d.h. demjenigen

Vor au 3Setzungen dar Wiasenachaft^und überhaupt der Kultur als Ganzes

A^ei diese Vorau s-

Zulturtj)pen,mit

anderen •i7orten;jeda Kultur hat ihre eigene Metaphysik. Bs handelt

sich hier jedenfalls um die letzten Voraussetzungen alles Denkens

und Fiihlens.temnach M 80lohe|,die innerhalb einer gewid^en Kultur

oder eines öystems der Wissenaohaften nicht in Frage gestellt werden.

gesehen, die stillschw

Setzungen ändern sie

^ £*'

Alierdings^könnte dagegen eingewendet werden, dass dies eine ümataii-

kehruag der tatsächlichen lerhältnisse sei , at«VJAdu«iß4*-««L-*Mf

Kßy«,^«^j!«14i.,.fl«*d«04weil ja gerade die -Metaphysik als dasjenige

Wissen gelten kann, deren Inhalt von einer gewissen Wissensohafts-

stufe.ja einer gewissen ötufe des Durohsohnitts-oder Aiitagawissens

einer ^SSSSÄ/^schiohtsperiode abhänge, ja von ihnen bedingt sei,

nicht aber umgekehrt. oo gesehen wäre die Metaphysik eine opi-gelung

einer gewissen Ebene des '^'atsachenwissena , die aber die Grenzen

des rein Tatsächlichen ausgedehnt wird.l Im Gegensatz zu Collingwood

wüxd»^z.B. Ferdinand Gonseth eine derartige Auffassung von der

OJypenwandlung der Philosophie als mit ihren eigentümlichen Grund-

sätzen unvereinbar ablehnen^und darauf hinweisen, das a "die Philosophie
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^«ti-e Wiösenschaft des ^eine und der Orundsätze nach unbedingter '7ahr-

j
heit 25ielt^ ^ie will also [eine Garantie der absoluten

v^ll .•c^wX

den

&i4M

wissenaoheLftliohen Disziplinen 1 ve r schaffe nVcke»iLt /a i e jsi^fe auf c^*»« ^/«^r >^i

.:^,diiQ Äi.e^kh^C&k2Ö> der wisaensokaftliohen Jätze

ist ntöW^in J^dex.. Hinsicht dieser j^t/f\oo wenig Iö4{i/Üti Erfahrung
besteht

zu ihrer Begründung beitragen kann, ±JCk/dooh ihre bemerkenswerteste

Eigenschaft darin, dass sie v/eder unwiderruflich noch endgültig,

sondern überprüfbar und verbesaerungsfähig sind.""!-)

JüadA-gioA yfogeseben T0||/ff6Sicht apunkt ^eTner
*"*

«taph2^sik,waT sie doch reingrundsätzlichen I^P'Ü^BMAmestiiQmung

oiistorisch gesehenrtaum Jemals eine "Wissenschaft"/^ vielmehr stets

eine Msziplin, die zwei grundsätzliche Fragen reise b um' ljuitu '

b «'^^^-^-^^^^^

n^^ welche für ^it^ I^^enschenwesen jederzeit von höchstem Interesse g-i^^y

fc^^^^^fa^nämlich : l.Xwas ist die Welt um uns? 2*\was ist ihr Schick-

sal uad mein eigenes in ihr? • Diese Fragen stehen im Verhältnis

gegenseitiger AbhängigkeitOennweimTale Bestimmung der Welt und
i; 'f<

des Menschen kennen will, muss man auirötdef^ die Wahrhiit über sie

erfahren, ÜLä Grundfrage ist die zweite^^^'^ sie zuerst auftaucht'h
und aus der er^iÄXi^JtlörBUsflie-sst.Beide Fragen sind ihrem Wesen nach

existentiell, führen aber logischerweise dahin, dass man eine ünter-

Buchung des "ttpsens" der Welt \oj^jAbiifen^^j5iiiLi^. Man fragt dann,was

die Welt "wirklich" also "in Wahrheit" sei,d,h. ohne Rücksicht

auf trügenden .ichein* Dies ist somit eine Untersuchung des "Y/esens"

oder der wahren /^atu r Äes oeins,d*h. eine Ontologie.

Diei^HHfe^i Fragenkreise ki±iiKK bieten eine erschöpfende ochil-

derung des inraTtSriteft Inhaltes der Metaphysik. Die Wissenschaften

können hierzu nur die Vorarbeiten leisten. Wenn nt^rvaitef -iffl' ^ge-^

ftieaej: Untersuchung Zweifel \iPife<fcÄ45f^ dieser

Fragen nicht die ^renze menschlichen i^önnens üb e r i4^ttrfti«a , dann

entsteht eine neue Art von Untersuchung, die man Erkenntnistheorie

1
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nennt. Diese Präge naoh dem dem Können oder Vermögen wurde oft mit

reraohiedenefl BeÄründung/und mi Ter-
^

/

neint^ Aber die ^lisyphusarbeit^begann*^ stete von neuen, DJ^ letzte

'•grosse Verneinung " Ät*»*NB/vo5"

üie erklärten auf einer höheren atufe intellektuellen Baffinements,

dass die Uiohtigkeit der Metaph;s?sik/sohon (Analyse der

formalistische Antwort, so hat in allerletzter ^eit tJüIMnst lopltsch

-:«^--
3iSlL

und vom Standpunkt einer ^ziologie des

'Jl

ssens ditf negativen Be-

scheid yTtiriHrty gegeben« ^^l

m/Y5n der struktur äiex ursprünglichem Modelle

der Metaphysik /Gesteht *äk das Jaszinierende ^lfl>ij9j:i<fl>**«^

wort gerade in lilt^j^^lbwandlungen, In Jenem (Jewand ^das das ursprüng-

liohe Modell naoh «ÄC/^euen Bearbeitung annimmt «Ge setzt den Fall,

dass aaf\^dell Piatos und des filJ^^ so sind

hier die Unterschiede wichtiger als it« iteyüebereinstimmtnA«

Dabei rauss ii^$)/)Lyl^\>^k^^ das Modell der Frage

\MA
's

uncU-enderen naturalistischen Porsohem als anthropombr|5h bezeichnet

^9^kT^rr^^(^-^ks»i3BBBiüA^ Modell" der Jeweiligen Antwort. Bs liegt

aber Im Wesen des Pragemodells^dass die Philosophen cl5Ä«*pragen

zurückkÄSÄ'^M^^ ohne Rücksicht auf die örenzen^die ihnen die

Jeweilige .Erkenntnistheorie auferlegt und dass Menschen geneigt

sein werden, «rf die sel^Antworten yzu BwiMäM^'Tae Fragen selbst

entstehen nämlich ganz natürlich dann, wenn sich die Denkfähigkeit

des Menschen a^^\d0ia'^<Si©d^^-^^^igert, dass sie ihn über seinen eigenen

Tod und denjenigen seiner Zindes^^'wägt , so dass er dann sein

"öchioksal** , dasjenige seiner Kinder, seines •itammes,Volkes und

aller Menschen zu erwägen Va^sÄniM«



yi^AaSAi/Gs im teohnisohettatiDni oder auoh nur l^präteohnlacheu-

ainne eine iTiaaenaohaft gab, haben sich dif Philosophen fgax tmbe-

fangen uad spontan ±hxei^ Brlüuohtungen bedient,um eine Antwort

auf ihre eigenen metaphyslBchen örundfragen au erhalten.Gerade

aac^ die V^erwickeltiieit der t^etaph^/sik
.-*!(*«»«''

aus diG8em>fünd cftqpB^^

^^^^^^^^-^-Ä^sga^Hg^^^ ge^p;e^eigjrten EompliÄierthieit des .issen-

i)er Philosoph muss stets ,ob er

FlA^-

sohaftsnetzes

will Oder nioht, au/" diese wissÄnsohaftlichen Erkenntnisse positiv

oder negatitr reqi^eren, H^^Je^aos^/^

.TuFalpÄ'/s nioht«, dann g«l 3 veraltet I

Daher gab es jederzeit wissenschaftliche Voraussatzun-

gen d_^ Metaphä/sik. ^o ^t^^x^d^fe^Metaphysik von Whitehead gewiss

Folie wiesensofaaf^iöher jirkenntnig.

Ss musstö sich au oh>2wi sehen der Metaphysik und der Wissen-

schaft im teohnisohen *^inne ein göwisaer Öegensat« heraasbilden*

l^ie Metaph^si^rmögen geneigt sein ,dem Wissen, das^masensohaft

zu bieten hat, /letzte Geltung abzusprechen,weil es kein »^wahres»*

Wissen sei, weil es nämlioh nicht imstande -©rt^ die a^MTmetaphysi-

schen Grutidfragen zu beantworten^ Der Wissenschaft fehle ^»ii^) die
^

richtige 3in8ioht,die Tiefe, sie bildel einen niedrig^^^pus des

Wissens. Hie Wiseenschafter tÄaWtoiJihiÄaa?iej3(^jgA^ mit ebenso hochmütiger

Abwendung von der Metaphysik, sie haben für die ihrer Ansicht grund-

lose Anmassung des Metaphysikers höchstens ein i-ächeln der Verachtung

da sie sich im Besitze des einzigen wirksamen und wirklichen Wissens

^ \
Da die lletaphysil^ unver: eidlicherweise die Elemente

existierenden Wissens bei Jtrafe V^j^JtAA^It^lMj)^!^ der iUchtbe

*^ng >geju©^it^^ dürfen wir nach den Denkmodellen der geg

wärtigen Philosophie fragen. B^vor wir darauf eingehen,wäre es
geboten, gewls^^e Aspekte der eri^hnten metaphysischen Grundfragen
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in Erwägung zu ziehen,die sind im Qrunde genommen Identiaoh mit

der Untersuchung des Wahren, Outen und liohönen, die traditionell

als die eigentliche Aufgabe der -Philosophie und i^etaphysli: galt.

Hur ist diese form der Darstellung formalistisch, d^h« sie erteilt

eine formalistische Antwort auf unsere zwei ursprüngliohexx/S'ragen.

Wenn wir nämlich wissen wollen,was die Welt in Wirklichkeit iBfc^f ^^/'

dann untersuchen wir das Wahre, nur offenbart uns diese Untersuchung

nicht notv/endigerweise den materlal aufgefassten Inhalt dieser Wahr-
heit
jfTygyy wie ihn z.B. die Vorsokratiker noch zu bestimmen versuchten»

Was die Untersuchung des Guten anbelangt, so schildert/uns

^^fl^ die Methode, mit welcher wir unser Jchicksal In positiver Weise

beeinflussen können, ä^j\ß/^],\/D4f& die Art und Waise ([oiii^Ai^i ^ ^^^

turrxyjjc uns das bestmögliche Schicksal gewährlei8ten\fi^ta3itUK^^®^

auch diese Antwort ist formalistisch,well sie uns nicht angibt,
I

zumindest nicht angeben muss, wie diese Methode in materialer Hin-

Sicht beschaffen sein utartw
fßf^*

Wenn wir sohliesslich die Welt betrachten, um zu erfahren,was sie

ist, d.h. wenn wir in äÄTKontemplation dieser Welt vera|h3ken/^ön-

nen wir durch ihre "Schönheit" ergriffen werden, Wir können \^ßjM H^^^l ^tM.^^

mit unseren Uatersuchungen/Salt machen und in die Betrachtung VtA^«4pr"

Xs'^Qfi^^^J^^j^i^^^cJsis^ keine weiteren Fragen stell en, sonder^ erklären,

dlese^oohönhelt " ist die ^'ahrheit. Dies ist vielleicht die/höchste^^

intellektuallsierte '''eltbetraohtung,weil sie ^tery Welt Inhalt überhaupt

als nebensächlich a^siet^TT'TB'eFdlTltnfworT; ^ formali-

stisoh, denn sie besagt ij^^ nicht ,worin diese Schönheit eigentlich

bestehe« ISs ist eben eine Art Weltgefuhl, das auch der Pessimist

akzeptleren kann, ja es drückt sich togtfi i^tff (^^^essi Ismus über den

Inhalt aus,

Dies sind also die drei formalistischen Antworten der

griechischen -^hilosopblie auf Tatsachenfragen. Das Ohrlstefcum bezw^ das



Judentum -die Mutterreligiou-lliäblktNiiiTgiohig^ Besitze der materialen
Beatimmtheit

Antworten auf diese grundsätzliohen Prägen und diese gg^gy^ggwTg-tarffVji

bildete ihre ^eberlegenheit über die grieohisohe und hellenistische

Welt der heidnischen Philosophie.

Parallel mit diesen drei formalistischen Antworten,dle

ins ^eblet der Ontologie gehören, laufen, introspektly gesehen, die

drei Vermögen der traditionellen Psyohologie,näJGalioh Denken,Wollen

und Fühlen, die sich ebenfalli auf die zwei Grundfragen beziehen.

Die ontologi sehen, formalistischen Antworten, die diese introspektiv

erschlossene VermÄgen erteilen, spielen sich auf einer extrospektiven,
stellten

nach aussen gelnrngemui jSbene|ab» "Denken** beschäftigt sich mit äex
fd^fsjk^ -^-^ '^«^^

Wahrheit ^IML^dcÄ^esen der Welt i^mi^ ik sowohl Wwp/CLs auch des Men-

sehen Schicksal. ÄLe-^^oll eben das Vermögenväas diese Wahrheit ent-

hüllfii \kK%h • MöOl nannte es manchmal ÄaBOWeft/Geist oder Vernunft u^ ck\

unterschied imä /gemeinen '''erstandtf^ex ''Wille'' ist das Vermögen,

bezwt dieJBfcraft, die das Gute verwirklichen vsß9^
JtÖ^iÄW^ r^olv-HC^ U-^l^-K i^ f

'ti-iX>'

Sirwuttjpnc lürtWI»u.HHL»l%öi3WkHmj^^ "Gefühl" zeigV^tzücken oder
Entsetzen ^ ^ ^

über den Zustand der Welt, Ihre Schönheit ,Hässlich-

13»/"Geschick in j •^^i'A'fc

J

—- Denken hat VgMijs, Frenzen , die die Erkenntnistheorie y^^^^^-^

eine Macht Bl fc#t/Uie Logik >li(^

r t ^ ^ t
\ Die moderne Philosophie ist in drei gegenerisohe Tager

gespalten,Vitoig% manchen ^iohriftstellern/^ogar in vier. Diese 2erklüf-

tunß birgt grosse GefahFWTlirmiseFe Zivirisatlon in" Îc '•/Ir müss-tung birgt gro

ten zu den Anfängen der modernen Philosophie und vielleicht sogar zu

der Spaltung der V/elt in eine heidnische und christliche zurückgehen,
einem grund ^..^jM^uhl^u'Ur uy^ kltx^u^ ^

um/Beispiel soIch'^bt^egender ^altungTzu begegnen« oogar dies ist
^ Forscher \

zweifelhaft, da manche Iwm^Haihluut der Ansicht sind, dass sich die

Gedankenmodelle der christlichen Philosophie von denjenigen der

griechischen nur wenig oder überhaupt nicht unterschiedenJSi^ne

Weltanschauung zeigt einen tu»4jHi*a(^bergang zur anderen,und zwar



7 it^>iyOL4^*<^^^

Ohne Braoh. ff) Diea müaate freilioh nicht fn^s^<rtLU*suriÜÄh auf

gemeinsame Sedankenmodelle zurückzuführen sein^ als vielmehr auf
de 3 hellenistischen Gedaiikeng^its

direkte Entlehnungen/ seitens des Christentums • do meint Paul

Tlllioh (M) ,das8 das Christentum eine hellenistische Philosophie

und ein hellenistischer .Mysterienglaube geworden ist allerdings

bei Wahrung des mesaianlsohenn d»h. ohristomorphen Orundoharakters ,

den es nie eingebässt hat»

Die heute bestehende dreifältige öabelung der Philosophie

könnte man ^^{|2;kiH4 zunächst als eine Dichotomie zwischen den

verschiedenen Abarten der Phänomenologie und des Bxistenti^ismus

einerseits und der analytischen Philosophie andererseiWwobei die

zwei ersteren am europäischen Kontinent und seinen aussereuropäischen

iepen"2teÄ5im7*^* zweite in den englisch sprechenden liändern überwiegt.

Dazu tritt der Cdialekti sehe Materialismus/rfa^in Osteuropa und China
>

—

_ — ^ ^
vorherrschende/ Julius Kraft stellt das Verhältnis derart dar (S) ,

dass Positivismus (analytische Philosophie) und Bxistenzphilosophie

Aen ''usus modernus", Thomismus un dialektischer Materialismus den

"usus traditionalis'' repräsentieren^Kurt Heidemeister war durch die

iipaltung der Philosophie derart beeindruckt ,das3 er eine "Position
zwischen

der kritischen Vernunft" suchte, um zumindest/Sxigtenzphilosophie

und Positivismus eine "Konfrontation" zu

»

v u x JjuoU e», Di o s sei umso
-. -» f

notwendiger als Positivismus und Bxi^tenzphilosophie "die Verschieden-*.

helt der exakten i^ethode und der h ermoneutischen Intuition zur absolu-

" f Q) -iiten Entgegensetzung steigern ,e können also überhaupt nicht

ins Gespräch kommen,was umso bedauerlicher ist als Ja "die im nacher-

lebenden Verstehen axifgehenden geistigen Eigenschaften von Bingen

nicht die logisch-formale Bestinmthei t wie die Eigenschaften der Dinge

haben, diadie Physik durch Messen in Erfahrung bringt^Han muss also

"d*a in den positiven Schranken erfassbaren Eigen8ohaften"a3adrrwtfM: (iCj

^Ä durch Messbarkeit ausgezeichnet bezeichnen und il^g;;f\i^t^Sl^ "diese
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. aahranken abstreifen, tun der geiatigen Dinge ansiohtig zu werden." (r)

Als Anhänger elner^wlsaenschaftliohen Philosophie»'* -deren Möglichkeit

der oxistentialistisohe Theologe Paul Tillioh sohon aus dem Grunde

verneint,weil der ^ajgßxsiamji. Philosoph mit dem Gegenstand seiner

Unter öuohungen existentiell verküpft jpdbBaist ( ^ - wurde der posi-

tivistische Bhilosoph Hans Reiohenbaoh gewiss Jeden Versuch dieser

Art a limine abweisen» 3r "^vertritt die Ansicht ,das8 philosophische

cJpekulation eine vorübergehende Phase bedeutet, die nur dann entsteht^

wenn philosophische Fragen zu einer ^elt gestellt werden, welche noch

nicht über die logiadien Mittel äu ihrer Beantwortung verfügt." (Ä)

''Die Geschichte der Spekulationen Philosophie ist fdemnach)die Ge-

schichte der Irrtümer der Pnilo3ophen,dia nicht in äiQT Lage waren,

die fragen die sie stellten, zu beantworten Jund die Antworten, die sie trotzj

dem ^ J
/gaben,können nur aus psychologischen Wotiven herauaerklärt werden. .•••

Die philosophischen Jj^steme haben bestenfalls dien ötand der wissen-

. schaftlichen -^'rkenntnis ihrer Zeit widergespiegelt; aber sie haben
[ Br fragt nicht ^ob dies der Zweck der metaphysischen Untersuchungen war
nichts zur Entwicklung der Wie^aenachaft beigetragen."/ Sr verwirft

"spekulative Verallgemeinerungen oder poetische ochilderungon der

Beziehungen zwischen Mensch und Welt*/^r sagt nicht, ob damit die

existentialistische Philosophie gemeint ist •

nichtsdestoweniger bemerkt Pritz Heinemann (1^) eine gewisse

Aehnlichkeit im Standpunkt dieser beiden -^ager , indem er über den

JSxistentialismus sagt: "Heidegger ist der Hebell unter den zeitgenössi-

sehen Philosophen, 3r revoltiert gegen die Metaphysik der Vergangen-

heit, iieine Position ist der der logischen Positivisten ähnlich und

zugleich entgegengesetzt.Die Logischen Positivisten verwerfen die tra-

ditionelle Metaphysik,weil ihre *;»ätze weder Tautologien im logischen

öinne noch verifizierbare Tatsaohonfeststellungen seien. Heidegger

dagegen verwirft sie, weil sie nicht die richtige Art von Metaphysik

sei . Br lehnt sie,weil sie auf Logik gegründet sei,wie auch die

Logik selbst als die Grundlage der Philosophie ab^t&hrend die Neoposl-

.)



tivistea die letztere als grui.dlegend anerkennen. .." Heinemann fügt

über Heidegger hinzu : "Er ist ein Aufruhrer and verdankt dieser

Tatsache seinen grossen Sinflasa. Dadurch wird er zum Gegendenker.

Br denkt ROgen die vergangenen Philosophien. . .Dabei ist er/ein rück-

wärts schauender aegenrevolutionär als ein vorwärts blickender Hevo-

lutionär..."

B3 scheint also , dass die ganze Aehnliohkeit zwischen

dem geietigen Haupt der Existentialphilosophie und den Seopositivi-

sten in einer Verwerfung besteht^ ]^-rfbA&H..-<<t«« etwa so wie die

Faschisten und Marxisten gleicherweise die kapitalistische Wirtachafts-

Ordnung ablehnen öS'abzixlehnen vorgeben. Aber die positivistische

Ablehnung gründet sich auf die Tfass die traditionsmäsaige

spekulative Philosophie nicht rational genug ist,hingegen fusst die

Heideggersohe Verwerfung auf der Annahme, sie sei zu rationalistisch.

Dies sind gegensätzliche Begründungen. Uan könnte noch hinzufügen,

dass der dialektische Materialismus sich der Verwerfung der ileta-

phj/sik ebenfalls anachliesaen würde, wofern diese nicht eine Art

Vorbereitungsstufe für den dialektischen Materialismus bezw. die

moderne Wissenschaft sei. Heinemann bemerkt noch, dass ein Bxistentia-

liat sich sowohl fascistisohen als a^°*^
gg^^^^Jg^^*''''

ansohliessen

könnte'^dV\K^^ <U^ von^eopo^itiviste^^bLaoptell i§^
Die ELuft scheint hier unüberbrückbar \u>\g5i»r

Julius Kraft ist gegenüber der Phänomenologie und dem

Existentialismus kritisch gestirnt, er erblickt im dem letzteren,

und zwar in seiner Heideg^erschen Jorm eine Fortsetzung der ersteren

tmd meint, dass " die (Huasarlaoha) Phänomenologie nicht darum zu-

letzt 30 weites öehar gefunden, weil sie eine umfassende »kritische

und -Jedenfalls dem Anschein nach- konstruktive Attacke auf den

Poaitivismua.densuallsmus und llataralismus des 19. u. 20. Jahrhun-

derts darstellte.. ..Dem Positivismus ist tetsächlich in der Phänome-
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nologle ,kraft ihres Apriorisms , ein ernater Gegner entgegenge-

treten . (1^). Sr nennt auch den ISxistentialiainas ein "irrationales

Bndglied des phänomenologisohen L'rneuerungsversuohs der systematt-

sohen Philosophie," ( 1^) i^ohlieaslich bricht er den itab über

die Phänomenologie: ^Der Intuitionaphilosoph ist also ein A^tori-

tätsphilosoph, ao ist denn auoh die phänomenologiaohe Philosophie

eine autoritäre Philosophie, erst verkleidet und verschämt , dann

aber im Existentialismus mit einer JOreistigkeit , die es wagt, die

Vernunft offen zu verhöhnen. • .Mne QOlohe,die autoritären Tendenzen

der Zeit vorbereitende und stutzende öohelnphiloaophie..ist selbst

niohts als Slaubensdogma.," (l|n

Haoh meiner Ansicht ist die in Grundsatz enJ^ imirzelnde

Zluft zwischen der analytischen Philosophie einerseits und dem

Existentialismus und der Phänomenologue andererseits auf die Yer sohle

denheit der hinter diesen Philosophien liegenden noetischen Modelle

zurückzuführen. Mathematik und Ph^^sik sind das Llodell äiei analyti-

sehen Philosophie, hingegen bilden für die beiden kontinentalen

Philosophien die Geisteswissenschaften, insonderheit Geschichte,

öoziologie und Psychologie das Modell. Die üntersuchungsmethoden
zwiefachen Art

dieser ^^-t-^Trcrv^ypr»/ <^ e a Philosophie rens sind diesen zwei Wissen-

sohaftstypen entlehnt, »iie beschäftigen sich auch mit verschiedenen

Aspekten des Lebens, nämlich die analytische Philosoi^hie mit dem

intellektuellen, der Existentialismus (u id auoh die nach-Husserlsch«

Phänomenologie ) mit dem affektiven, "^ie sind in ihren Methoden

antithetisch, ab er in ihrem Oegensoand und in den lirgebnissen eigent-

lich komplementär, ile scheinen sich mit verschiedenen Problemen zn

beschäftigen und Jeder der beiden Philo8o|iietypen erteilt nur eine

Teil«ntwort auf die menschlichen Anliegen. Der AcaöÄjwWrypus der

iipraohanalyse nähert sich aber bedenklich den existentialistisohen

apr achunter suchungen \)|A Heidegger jC'f
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Wae nun den dialektiaohen J^eterlallsmas anbelangt, so beaoiiäftlgt

er sioh mit ähnlioJien ""egenständen wie die kontiuentaleuropäisohe

Philoaoplii0,aber aud einer entgegengeaetzten,aäjiaioh optimietisohen.

heraus. (Man maas da z.3. den Begriff der Jüitfremdang

im exidtentialistisohen und im Marxistisohon Qowande vergleiohen).
den Glauben an

Er hat Ssxtsaüsxtkka^ Fortschritt^ der den Phänomenologen und Ex-

istent ialisten fehlt Die noitisohen ^^odelle das diälektisohen Ma-

terialismus sind ebenfalls diejenigen der Geistes-foder sozialen)

Wissenschaften ,z.B. der i^ational Ökonomie.Soziologie und Sesohiohte.

die aber /nicht als ''eiste swissensohuften, sondern im ^agensutz zum

Existentialismus und äiex Phänomenologie phjysikaliatisoh als Hatur-
aufgefasst

wissenao haften anrtarireigtgit werden, Ihre Stellungnahme gegenüber diesen

Wissenschaften ist also diametral entgegengesetzt , sie behandeln wohl

den gleichen Gegenstand, aber mit %Ad*«<gia(Vorzeichen • Der Bxistentia-Vo

lismus ist ausgesprochen asozial .äää individualistisch und gesell-

schaft3feindlich,pes3imi8tisoh,der dialektische Materialismus sozial

und gesellsohaftsfreundlioh gestimmt. Brsterer psychologisiert so-

lipsistisoh
, während der zweite natuealistii^jch am -^ensohsein i^reud©

empfindet. Der dialektische i^aterialismus mag yti-^nmrTy i^ei seinem

ge seil Schaft sfreudlichen Gesichtswinkel mit einem gewissen

als solche-sohon als Vehikel des Portsoi'iritts-

Gesellschaftstypus unzufrieden sein,bejaht aber die öeaellschaft

; der Existentialismus

hasst die Gesellschaft als solche und ki^ö&t/in ihr den Weg zu innerem ^^/|*^.

"ÄQjPiA^jH^Tj^^y^^E^ drückt seine Unzufriedenheit vom kIkjod Standpunkt lihl^UsJiCh

einsamer Asozialität aus. Da der iixistentialismus mit der menschlichen ^

Kondition als solcher unzufrieden ist, gilt sein Pessimismus ä^QX

Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft,während der Ilarxismus

nur eine Variante der sozialen Ordnung verwirft ,aber sioh optimi-

stisch für eine andere erklärt, die in der nahen oder ferneren Zukunft

verwirklich* werden soll, Ja muss. Es ist natürlich schwierig , diese



12
awöl Tjpon ron ünzufriedenholt mitö inander zu versöhnen oder gar zu

yereinigan und dabai nooh konsequent au bleib en^Äiif Unfolge der

gniidsätaliohen Unzufriedenheit mit der mensohliohen ^age iia^^^t ^^^

•iterbliohkelt, eoheint e 8 fl5|i>'citai<Jrt^^ was Juliuö

Kraft als den vierten T^pua des Philosophierens der Gegenwart

nennt jUäiflli oh den Thomisraas bezw. Heothomisraus mit der Phänomenologie

und sogar mit dem läxistentielismas zu verbinden, obwohl der erstere

rationallstisoh^die zwei letzteren irrationalistisoh in Ansatz sind*

^ Unter diesen Philosophie typen ist wohl die analytisohe Philoso-

phie im Grande genommen Äaxaodfcacba: von einem rein intellektuellen

3tandpun]ct('1[i€^^ist'okrati3oheste, und zwar in viel höherem Masse

als der Existentialismus, der heiser das Mensohenleid in die Welt

hinaussoiireit, während die snals^tische Philosophie in abstrakt formale

dpekulation vertieft überhaupt keine sozialen Implikationen su haben

scheint,wenn auch manche ihrer Vertreter in üMropa bisweilen einem
(oder der en^liaohen i-abor -^arty)

"demokratischen'' .Sozialismus/ nahes tanden, lian hat deswegen die

analjftiache Philosophie des »»esoapism'' bezichtigt, obwohl sie in

ihren logisch-symbolischen Operationen eher von milder Resignation

erfüllt\l53;^^T©A.x4afe^i«^ ^ie erscheint auch Vielen unbefriedigendp

weil sie im Gegensatz zu den erwähnten |«r40«Juft^^mlo8O^hiet

Anliegen vod affektivem menschlichen Interesse nicffÖberührt^AÄ

\Xl von BilliRung imd Uissbilligung ohne objektiven Hintergund auf

und diökr6ditTe?^\^Ö^/wertmäs8igen *itellungnahmen»

Gewisse ^^esenszüge mUssen noch betont werden: Eine Philosophie,

die die Geisteswissenschaften zum Llodell hat, ob dies nun Phänomeno-

logie ,Kxist8ntiali8mus oder Neothomismus ist, hat eine Keigung zum

erkenntnistheore tischen Idealisinus ^ weil sie stark nach innen
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gowaauet iat.iter Sxiatentialiams «ard allerainga diesen oaohverhalt

bestreiten, obwohl man dooh ksum leugnen kann.dasci jode ontologisohe

^pekalation über Jein und Hiofafc-oein Idealiama impliziert.weil dies
^ M ^ Jt

idor.listiaohe J^ögriffe aindjiatürlioii paarst dieäe AÄ^^ildMui^/

auf den ^arxi8maa,»äaa*^^^egen, weil er eine Janug-artige 3tel-

lung bezieht, indem er die '^eisteawiaaenaohaften als eine Hatur-

wiaseaschaft betraohtet.Aber um sie zu beziehen.maste |er Hegel auf

den Kopf stellen. Btv/es Ähnliches wie von ihm läsat sioh in dieser

Hinsicht von gewissen amerikanlaohen pragmatiatl sehen bezw. reali-

stischen Slchtur-genj^iokpe^i
L im Zuaamcenhane.dfisa

Damit steht die |8t3aohe/ sioh t'ine iVlosophle.Äa die Geistea-

wiasenschaften zum ''^o<^«lJ;^>^«it Vorliebe der intrspektiiren Methode

bedlent.Äeil aie in \ßasa^^aaenachaffcen geradezu urientbehrlioh

iet.Jie können ohne offene oder versteckte Zuflucht zu gewissen

introspektiven Vfi«»d^iijag;<paUm erfasüt werden, weil sie das 7er-

sbändnia für mensc&liohe Ilotivierungen voraussetzen . Mathematik

und Phj?sik, die die aelationon der strukturen der beobachtbaren Welt
sind auf

untersuchen,taa«ikMxktK«Ä«ateJtEi»i/ Introspektion nicht engewlaaen,

sie können von Bewusatseinszuatänden »bsehen.wenn aie A^^AxAüi«^ ^^U
den Beobachter al s'fatsaohe in «echnung stellen müssen, oie brauchen

sich aber nicht nach innen zu kehren. Daher rührt die grundsätzlioh«

doheidung her Z'Aieohen i^hilosophien, die von mathfnnatisch-phyaikall-

eohen iiodellen ableitbar sind -wie die analytische Phlloaophie-

und den ^|^^'^(^^j|°^^«^ön Richtungen ,die d^j "^eiateswiaaen-

sohaften iji^e^^ii^IWrAaiDA^-^iSt vereinigte in seinem "^aiste die no^ti-

soheu Ilodelle der einen wie auch der anderen Art. 3r gebrauchte in

der jirkenntniötheorie die aus der üatheraatik und Phyaik seines Zeit-

alters abgeleiteten Gedanke niuodelle, in der Sthlk und Aesthetik

diejenigen der Geisteswissenoohaften. Als theoretischer Danker
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ai^ ieathatll: ein ld.all3"B0l>.r a.taphssitsr.

ler toÄ/r.lobt ab« ri»l tl.f«. I»r „t.nntulsth.or.n-

a„H. Idaalls^ua «a.ra.cht dl« «U=d. d.r Intr»sp.l.tlon,».an er dl.

«ahruelt ü..r dl. Aojajn;«» a«oM. Daher bj.«ht bior .In. .randaät.-

lioh. Inl.»UBru,m. ««-h.n d.r U.thod. d.r «nt.rsuohune »nd ihrem

Gegenstand (der .usa.m,.!.). m. nawrallstlachen Bhilc.ophion Ter-

3^«l/"t-^^lorlfl Aflr Introspektion, ala fü/
werfen daher Im allgemeinen dieV|cthode der xn p

diesen ^.ec. ungeei^et a. und wenden die Methode der Hxtro.pe.tion

^ d,h. don .innonopparat Bi. seinen raeohaniuohen Veratärkergeräten.

*

. ^\t Lc^hnrio dar introapektion-wenn sie uber-

Haoh dieser Ansicht mss/die Methode der imsroap

V. *4.n^h «iivnaaia «eltan kann-aaf axf di« Beoüaoh-

I -«v,>»« nar idQiliansia weioht aber von
tupg imisrar Phänomene besohränüen. De. laeaiia

a.r Au.soa.3lt als da.. Heioh der .inr.ont^sohung .urüo^ im ..sti-

achen .lau.on, l.s. er alle Antworten bezüglich der Aua.onwelt eben-

falls i. eigenen GeiBt-gev,ia.or:na3Son durch desaen .elbathetraoHtung-

finden kann. Daher eignet de. Idaali3m3 stete ein ..stiacher Zug

>r Gebrauch der Introspektion i.t ^ folgensoI.,er. Wir .Ussan ^^^

na^nlioh durch die Anwendung der introsi^Icti.en Methoden *«-*er o-J .C-

iVhJÄa.
„^vi^rtv-en die der Imi2nv;elt ähnlich ist,

Aus aenwelt(eine ?folt erblicken ,aie

ein, WeL.dle «na entgegentritt , ,enn .Ir.una r.fle^. verhaltend,

m «n» »elb3t hineinsehen . al.o ein. .elt ohne 0.atalt,8r5sa. od.r

Ort=mg. .1. >^rd d«n unsr.lfear.aleeb sie aus "Psjohlschem" heatünd.,

»od.roh Art letzteres tH vergeg.nst«.dlloht wird. Die Uethode der

Introspektion oder des Ideali-« füJ.rt folgeriobtig su einer Art

I„,olatlon.also gewisser^^ssen ei.er aücMldung des Bildhaften.

Da-Jdt rerbund.n ist »led.rum die to>amologl»ohe Jrage.oh di.

,. I ..1 ..._ mjmirtfH bestehe. Dies Ist aber

Welt aua Materie oder aas iBontalom»ii»l»«».

^eiu. Iats.ohenfrage .sondern eine »rage der D.utnng,d.h. dl. Frage,

«l. Wir di. Ding. . dl. da oina.interprstieren. Wenn »Ir di. «thode
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dar Introspektion anvrenden, eraoheir^t Ää^ss ''psychisch'' , benutzen

Wir Extroapektion, dann 4MilJ(6L^"gtofflioh" eua^ Die Antwort fällt

alao verschieden aus, Je naohder. wir die gi?3^yrg sine oder andere

Methode benlitaen, gie hängt mit anderen ^'orton Ton der Porsoiiar^gsiae-

thode urd niobt von Gegenstand der 'Jntersuoliung ab. Die extrospekti-

ve Methode wird^^tKim einmal ar^ewandt^nie etwas anderea als die

Materie der oinnenwelt liefern, die Introspektive kann igpisiitli* We_
auf ötoff stoseen. Die^^e tleberlegang zeigt, daas es sich keines-

falle lim eine Tataaohen-aondarn um t3ine Intarpre tat! onsfrage handelt.

Augen,Ohren , Hand« und die sie erweiternden bazw. verstärkenden

Werkzeuge werden nie; etwa>a Pasoiiiaoaeö entdecken; die Introspektion ^
wiederum, tt?/^ature;emäa.i ^^0)l!M\A4 öinnenbilder^ a]>g^J|0^\3iÄX^^ann

nie Btoffliohee entdecken, ^ie gibt uns etwa^ KiMULMi mibestimmbares
schattenhafte«^ *

/das ÜBn pe^chiech nennt

lias 2ie<jer
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Max Rieser

DIE GEISTIGEN MODELLE DER PHILC^SOPHIE

DER GEGENWART

Die Frage: was ist Metaphysik? hat seit jeher den Menschengeist

!ei*ien,ciialtlidi beschaltigt. Die Antwort, die darauf in der jüngsten

Zeit der logische Positivismus oder ddc analytisdie Philosophie, wie er

im Westen »enannr wird, erteilt hat, rief die lebhaftesten Dd>atten

\\vr\u\-. Im Gegensat/ /.xi den Positivisten, d.h. den Neopositivisten

iiluabt R. G. Goiliniiwood, die Metaphysik sei die Wissensdiaft der

„a'hsohiten Voraussetzungen", d. ii. derjenigen Voraussetzungen der

Wissensdiaft, und üherhaupt der Kultur als GaU/^s gesehen, die still-

schweigend akzeptiert werden. Aber diese Voraussetzungen ändern

sich R. C. Colliiiguood zufolge mit den VVissensdwtts- und Kultur-

r)'pen, mit anderen Worten, jede Kultur hat ihre eigene Metaphysik.

Es handelt sich hier jedenfalls um die letzten Voraussetzungen alles

Denkens und Fühlens, demnadi um solche, die innerhalb einer ge-

wissen Kultur oder eines Systems der Wissenschaften nicht in Frage

gestellt werden. Allerdings könnte dagegen eingev\endet v\ erden, dai'i

dies eine Umkehrung der ratsächlidien Verhältnisse sei, weil ja gerade

die Metaphysik als dasjenige Wissen gelten kann, deren Inhalt von

einer newissen Wissenschaftsstufe, ja einer gewi.ssen Stufe des Durdi-

schnitt'S- (xler Alltagswissens in einer bestimmten GesdiiditspenoJi.'

abhänge, ja von ihnen btxlingt sei, nicht aber umgekehrt. So gesehen

wäre die Metaphysik eine höhere Spiegelung einer gewissen Ebene dci

Tatsadienwissens, die über die (irenzcn des rein TatsächHchen aus-

gedehnt wird.

Itn (ieuensdtz zu CJjllirtwwood würde z. B. Ferdinand Cionseth eine

derartige .Auffassung von der 'I\ penwan-dlung der Philosophie als mit

ihren eigentümlichen Grundsät/XMi unvereinbar ablehnen und darauf

hinweisen, daß ..die Philosophie als Wissensdiaft des Seins und der

(;run<lsätze nach unbedingter Wahrheit zielt. Sie will also den wisseti-

sdiaftlichcn Disziplinen eine Garantie der absoluten Ciewißhcit ver-

scharien. um sie auf ein sic4ieres Vorwissen zu stützen. Die Grcwißheit

der wtssensdiaftlichen Sätze ist nidit in jeder Hinsidit dieser Art. So

wenig Erfahrung zu ihrer Ikgründung beilragen kann, besteht dodi

ihre bemerkenswerteste Eigensdiait darin, d.iß sie weder unwider-

ruflich noch endgültig, sonilern überprüfl)ar und verbesserungsfähig

siml"(l).

Abgesehen von diesem Gesichtspunkt einer gnmdsätzlidien Bestim-

mung' der .\ufgaben und (irenzen d6r Metaphysik, war sie doch reiti

historiisch gesehen, kaum jemals eine ,. Wissensdialf " im üblichen Sinne,

vielmehr >rets eine Disy.iplin. die zwei grundsätzlidie Fragenkreise be-

Iwjuleltc. w eldie für Monodien westrt jederzeit von höchstem Interesse

m(k1, nämbch: l) was ist die Welt um unis? 2) was ist ihr Schicksal

uikI mein eigenes in ihr? Diese l'ragen stehen im Verhältnis gegen-

seitiger .Vbbängigkeit zueinander, denn wenn man die Bestimmung

der Welt und des .Menschen kennen will, muß man zuvörderst die

Wahrheit ülX'r sie erfahren. .'Vis Cirundfrage ist die zweite anzusehen,

da sie zuerst auftaudu und aus der ersten herausMießt. Beide Fragen

sinil ihrem Wesen nach evistentiell. führen ai)er logisdierweise dahin,

daß man eine Untersuchung des ,.Wc«sens' der Welt anstrebt. Man

Irdgt dann, was die Welt .,w irkiidV also ..in Wiahrheit" sei, d. h. ohne

Küdisicht auf trü-^enden Schein. Dies i-st somit eine Untersudvung des

„Wesens" (»der der wahren Natur des Seims, d. h. eine Ontologie.

r>iese zwei Fiagenkivise bieten eifie erschöpfende vSdiilderung des

invarianten Inhaltes der Metaphysik. Die Wis.sensdiaften kfinnen

hierzu nur die Vorarbeiten leisten. Wenn im >iuge dieser Unter-

suchung Zweifel aufsteigen, ob nidit die Beantwortung dieser Fragen

die Grenze nK^nsdilichen Könnens überfordern, dann entstein eine

neue Art v(m Untersuduing, die man F.rkenntnistheorie nennt. Diese

Irage nach dem K (innen oder Vermögen wurde oft mit vcrsdriedeneu

llesjriinihingcn und mit weckselndem Nachdruck verneint. Ai>cr die

Si-syphiisaibeit der Metaphysik begann stets v(m neuem. Die letzte

„große N'erneinung' rührte von den erwähnten Ncopositivisten her.

Sie erklärten auf einer hiWieren Stuft intellektuellen Raffinements,

daß die Nichtigkeit der Metaph\-sik sich sdion aus der Analyse der

Macht und der Regeln der Sprache ergebe. Ist nun dies eine fomia-

listi-sdie Anl-wort, so hart in allerletzter Zeit Topitsch die vermutlich

anthropomorphen Modelle der Metaphysik auch inhaltlidi untersucht

und vom Standpunkt einer Soziologie des Wissens ilen negati\en

Bescheid gegeben (2).

Abgesehen von der Struktur der ursprünglidien ModeHe der Meta-

physik, besteht ckis Faszinierende ihrer Antwort gerade in den Ab-

w andlungen. in jenem Gewand, das das ursprüngUdic .McxIcU nadi

jedir neiien Bearlieitung annimmt. CJesetzt den Fall, daß das (ie-

dankei>m(Klell Platf.s und des hl. l'homas ein ähnlidicr sei, so sind

hier die Unterschiede widitiger als die Übereinstimmung. Dabei mul)

da's Modell der Frage von dem der Antwort unterschieden werden.

Was etwa von Topitsch unil anderen naturalisti.sdien Forschern als

anthropomoiph bezeichnet wird, ist das Modell der jeweiligen Ant-

wort. Es liegt aber im Wesen des Fragcmodells. daß die Philosophen

auf diese Fragen zurüd<konimen ohne RücUsidn auf die <irenzen, die

ihnen die jeweilige Erkenntnistheorie auferlegt und daß Mensdicn

geneigt sind, diesen Antworten Gehör zu sdu-nken. Die Fragen selbst

entstehen nämlich ganz natürlidi dann, wenn sich die Denkfähigkeit

des Mensd^en derart steigert, daß sie ihn über seinen eigenen Tod

und denjenigen seiner Kinder hinau> trägt, so daß er dann sein

„Sdiicksal", dasjenige seiner Kinder, seines Stdinmes, Volkes und

aller Menschen zu erwägen hat.



Als es im tcdinisdicn oder auch nur im prätcchn'ischen Sinne eine

Wisscnschali gab, hai)cn sicii die Philosophen unbefangen iind spon-

tan ihrer Erleuchtungen bedient, um eine Antwort auf iiirc eigenen

metaphvsisdien Grundfragen /u erhalten. (Gerade nus diesem Grund

muß aber auch die Verwickeltheit der Metaphysik nach Maßgabe der

sti'ts gesteigerten Kompliziertheit des Wissenschaftsnetzes wachsen.

Der Philosoph muß stets, ob er will oder nicht, auf diese wissen-

st+iaftlichen Rrkenntnisse positiv oder negativ leagiercn, er kann sidi

dieses Druckes nidit erw'ei)ren. Tut er es nidit, dann gilt -er als ver-

a'ltet, obskurantistisch usw. Daher gab es jetlerzeit wissenschaftlidie

Voraussetzungen der Metaphysik. So steht hinter der Metaphysik:

von Whitehead gewiß eine Folie w isscnschaftlicher Erkenntnis.

Es mußte sich auch im Laufe der Zeit zwischen der Metaphysik

und der Wissenschaft im technisdien Sinne ein gewisser Gegensatz

herausbilden. Die Metaphysiker mögen geneigt sein, dem Wls^sen,

das die Wissenschaft zu bieten hat, die letzte Geltung abzusprechen,

weil es kein „wahres" Wissen sei, weil es nämlich nidit imstande ist,

die zwei metaphysischen Grundfragen 'zu beantworten. Der Wissen-

schaft felile also die richtige Eiusidit, die Tiefe, sie bilde einen nie-

drigeren Typus dcis Wissei>s. Die Wissenschafter vergelten dies mit

ebenso hochmütiger Abwendung von der Metaphysik, sie haben für

die ihrer Ansicht grundlose Anmaßung des Metaphysiiiers höchstens

ein Lächeln der Verachtung, da sie sich im Besitze des einzigen wirk-

samen uixl wirklichen Wissens wähnen.

Da die Metaphysik unvermeidlicherweisc die Elemente existieren-

den Wissens 1>ei Strafe der NicHirbcachtung verwenden muß, dürfen

wir nach den Denkmodellen der gegenwärtigen Phiilosophie fragen.

Bevor wir darauf eingehen, wäre es geboten, gewisse Aspekte der er-

wähnten metaphysischen (Grundfragen in Erwägung zu ziehen, .'•^ie

sind im eirunde genommen identisch mit der UntL-rsurhung des

Wahren, tuit enund Schönen, die traditionell als die eigentliche Auf-

gabe der Philosophie und Metaphysik galt. Nur ist diese Fonn der

Darstellung foimalistisdi, d. h. sie erteilt eine form..Tlisttschc Antwort

auf unsere zwei ursprünglidien cxiistentiellen Fragen. Wenn wir näm-

lich wissen wollen, was die Welt in Wirklichkeit sei, dann unter-

.suchen wir das Wahre, nur ofi'enl)art uns diese Untersuchung nicht

notwendigerweise den material aufgefaßten Inhalt dieser Wflhrheii.

wie ihn z. B. die Vorsokratiker noch zu bestimmen versuchten.

Was die Untersuchung des Guten anbelangt, so schildert sie uns

die Methode, mit welcher wir unser Schicksal in positiver Weise

boeinfllussert können, also die Art und Weise, die uns das bestmciglidie

Sdiidvsal gewährleisten soll. Aber audi diese \ntwort ist formalistisch,

weil sie uns nicht angibt, zumindest nicht angeben muß, wie diese

Methode in materialer Hinsicht hesdiaffen sein muß.

Wenn wir sdiließlich die Welt betrachten, um zu erfahren, was sie

ist, d. h. wenn wir in der Kontemplation dieser Welt \ersunken sind,

können wir durch ihre ..Schönheit" ergritfen werden. Wir können

aber auch mit unseren Untersuchungen hier Halt machen und in die

IJetraditung vertieft keine weiteren Fragen stellen, sondern erklären,

die>e „Schönheit" ist die Wahrheit. Dies ist vielleidit die am höchsten

intellektualisierte Weltbetraduung, v\ eil sie vom Weltinhalt über-

haupt als nebensächlich absieht. Der Sprung ins Ästhetische ist in-

iLllektualistisdi. Aber die Antwort ist ebenfalls l'ormali>tisdl. denn

sie besagt nidit. worin diese Schönheit eigentlidi bestehe. Es ist eben

eine Art Weltgeiühl, das audi der Pessimist akzeptieren kann, ja es

drückt sich darin bisweilen ein Pessimismus über den Inhalt aus.

Dies sind al>o die drei formabstisdien Antworten der griechischen

Philosophie auf Tatsachenf ragen. Das Cihristentum bzw. das Juden

tum — die Mutterreligion — eradueten sidi im Besit/'.e der materialen

Antworten auf diese grundsätzlichen Fragen, und diese Bestimmtheit

bildete ihre Überlegenheit ül)er die griechische und hellenistische

Welt der heidnischen Philosophie.

Parallel mit diesen diei formalistischen Antworten, die ins Gebiet

der Ontologie gehören, laufen, introspektiv gesehen, die drei Ver-

mögen der traditionellen INydiologie, nämlich Denken, Wollen und

Fühlen, die sich el)enfall.s auf die zwei Grundtragen beziehen. Die

ontologisch, formalistischen Antworten, die diese intrOspe^ktiv er-

sdilossene Vermögen erteilen, spielen sidi auf einet e.vtrospektiven,

nach außen gestellten E])ene ab. „Denken" beschähigt sidi mit der

Wahrheit vom Wesen der Welt, so\\f>hl mit ihrem als auch de> Men-

^dien Schicksal. Er soll eben da.-< N'ennögen sein, das diese Wahrheit

enthüllt. Man nannte es iTiandimal auch (/eist oder Vernunft, um den

Untersdiied zum gemeinen Verstand zu lyeionen. Der „Wille" ist das

Vemiögen. bzw. die Kraft, die das Gute verwirklichen, d. h. unser

Geschick in günstige Bahnen lenken soll. „Gelühl" zeigt uns Lnt-

/üelven oder Entsetzen über den Zustantl <ler Welt, ihre Sdiönheit,

Häßlichkeit usw. an. -- Denken hat Grenzen, die die Erkenntnis-

theorie feststezt. Seine Macht offenbart die Logik.

Die moderne Philosophie ist in drei gegnerische Lager gespalten,

m Indien Schriftstellerh zufolge sogar in vier. Diese Zerklüftung birgt

t^roße ticfahreri für unsere Zivilisation in sich, denn in jedem Lager

gelten andere Werte. Wir müßten zii den Anfängen der modernen

Philosophie und violleicht sogar zu der Spaltung der Welt in eine

heidnische und chri.>itlidie zurückgehen, um einem Beispiel soU-h

grundlegender Spaltung der Weltsidit und Wertwelt /u begegnen.

Sogar dies ist zweifelhaft, da manche Forscher der Ansidit sind, daß

sich die (Gedankenmodelle der christlichen Philosophie von denjenigen

der griechisc+jcn nur wenig oder überhaupt nicht untersciiieden. Die

eine Weltanschauung zeigt einen gleitenden Übergang zur anderen,

und zwar ohne Brudi (.>). Dies müßte freilidi nicht unbedingt auf

srcmcinsame (iedankenmodelle zurückzuführen sein, als vielmehr aul

direkte Entlehnungen des hellenistisdien Gedankenguts seitens des

Christentums. So meint Paul Tillidi (4), daß das Christentum eine

hfllenistisdio Philosophie und ein hellenistischer Mysterienglaube

i'cwotdcn ist, alkrdin<.(s bei Wahrung des me.ssijnisdien d. h. diristo-

morphen Grunddiaraktcr.s den es nie eingebüßt hat.
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Die heute l)cstehende dreifältige Gabelung der Philosophie könnte

man zunächst als eine Dichotomie zwischen den verschiedenen Ah-

arten der Phänomenolgie und des Existentialismus einerseits und der

anaiytisc-hen Philosophie andererseits schildern, wobei die zwei er-

stcrcn am europäischen Kontinent und seinen außereuropäisdien in-

tcHektuclicn DepeiiJcnccn, die zweite in den englisch spredienden

Ländern überwiegt. Dazu tritt der in Osteuropa und China vor-

lierrsdK'nde dialektisdie M uerla'lismus. Julius Kraft stellt das Ver-

hältnis derart dar (5), daß Positivismus (analytische Philosophie) und

Kxisten/.philosophie den „usus modernus*', Thomismus und dialek-

risdier Materialismus den „usus traditionalis" repräsentieren. Kurt

Reidenieister war durch die Spaltung der Philosophie derart beein-

druckt, daß er eine „Position der Icritischen Vernunft" sudite, um

zumindest 'zwisdien Existenzphilosophie und Positivismus eine ., Kon-

frontation" zu ermögliciien. Dies sei umsf) notwendiger als Positivis-

mus und Existenzpbilosophie „die Verschiedenheit der exakten Me-

thode und der hermeneutischen Intuition zur absoluten Entgegen-

setzung steigern" (6). Sie können also überhaupt nicht ins Gespräch

kommen, was umso bedauerlicher ist als ja „die im nacherlc!)enden

Verstehen aufgehenden geistigen Eigenschaften von Dingen nicht die

logisch-formale Bestimmtheit wie die Eigensdiaften der Dinge haben,

die die Physik durdi Messen in Erfahrum'- bringt. Man muß also „die

in den pt)sitiven Schranken erfaßbaren Eigen-jchalten" als durch Meß-

barkeit au.-.ge7.eichnet bezeichnen und „diese Schranken abstreifen, um
der geistigen Dinge ansichtig zu werden" (7) Als Anhänger einer

„wissenschaftlichen Philosophie" — deren McJglichkeit der existtn-

tialistisdie Theologe Paul Tillidi schon aus dem Grunde verneint,

weil der Philosoph mit dem Gegenstand seiner Untersuchungen exi-

stentiell verknüpft ist («) - würde der positivistische Philosoph Hans

Reichenbadi yewiß jeden Versuch dieser Art a limine abweisen. Er

, vertritt die Ansidu, daß philosopbi.vdie Spekulatitm eine vorüber-

gebende Phase bedeuret. die nur dann entsteht, wenn philosophische

Frauen zu einer Zeit q;estellt werden, welche nod: nidit über die

logischen Mittel zu ihrer Beantwortung verfügt" (9). „Die Ge-

schichte der spekulativen Piiilosophie ist (demnach) die Geschichte

der Irrtümer der Philosophen, die nicht in der Lage waren, die Fra-

tzen, die sie stellten, zu beantworten, und die Antworten, die sie trorz-

dem gaben, können nur aus psychologischen Motiven heraus erklärt

w erden . . , Die philosophischen SNstcme haben bestenfalls den Stand

der wissenschalilichen Erkenntnis ihrer Zeit widergespiegelt; aber sie

haben nichts zur Entw icklung der Wissenschaft beigetragen." Er fragt

nidit, ob dies der Zwcdc der metaphysischen Untersuchungen war.

Er verwirft „spekulative Verallgemeinerungen oder poetische Schil-

derungen der Beziehungen zwiscHien Mensdi und Welt" (10). Er sagt

liidit, ob damit die existentialistisclie Philosophie gemeint ist.

Nichtsdestoweniger bemeikt i'ritz Heinemann (11) eine gewisse

Ähnlichkeit im Standpunkt dieser beiden Lager, indem er über den

l'.xisi.entialismus sagt: „Heidegger ist der Rebelt unter den zcitgenös-

^isdu•n Philosophen. Er revoltiert gegen die Metaphysik der Ver-

uannenbcit. Seine Position ist der iler logischen Positivisten ähnlich

und zugleich entgegengesetzt. Die Logischen Positivisten verwerfen

die traditionelle Metaphysik, weil ihre Sätze weder Tautologien im

logischen Sinne noch veribzierbare ratsachenfeststellungen seien.

Heidegi^er dagegen verwirft sie, weil sie nicht die richtige Art von

.Metaphysik sei. Er lehnt sie, weil sie auf Logik gegründet sei. wie

auch die Logik scibot als die Grundlage der Philosophie ab, während

die Neopositivisten die letztere als grundlegend anerkennen...".

Jleinemann fügt über Heidegger hinzu: „Er ist ein Aufrührer und

verdankt dieser 'i'atsache seinen großen E.influß. Dadurdi wird er

zum Gegendenker. Er denkt g^t^t'W die vergangenen Philosophien . . .

Dabei ist er mehr ein rückwärts schauender (iegenrevolutionär als ein

vorwärts blickender Revolutionär . .
.".

Es scheint also, daß die ganze Ähnlidikeit zwischen dem geistigen

Haupt der Existentialphilosophie und den Neopositivisten in einer

V^ervserfuag bcsltht, etwa so wie die Faschisten imd Marxisten glei-

cherweise die kapitaiistisdie Wirtschaftsordnung ablehnen bzw. ab-

zulehnen vorgeben. .Aber die posiiivistisdie Ablehnung gründet sich

auf die Anschauung. d;iß die traditionsmßige spekulative Philosophie

nicht rationd genug ist, hingegen fußt die Heideggersche Verwerfung

auf der Annahme, sie sei zu rationalistisch. Dies sind gegensätzliclie

Regrünchmgen. Man könnte noch hinzufügen, dal^ der dialektische

Materialismus sidi der Verwerfung der »Metaphysik ebenfalls an-

schließen würde, wofern diese nicht eine Art N'oibereitungsstufo für

den dialektischen Materialismus bzw. die moderne Wissenschaft sei.

Heinemann b.emcrkt nodi, daß ein Existentialist sich sowohl faschisti-

sdien als auch marxistischen lileen anschlielWn konnte; von den Neo-

positivisten kann man dies nidu ohne weiteres behaupten. Die Klutt

scheint hier unüberbrückbar zu sein.

Julius Kraft ist gegenüber der Phänomenologie und dem FAisten-

tialisnrus kriti.sch gestimmt, er eildickt in dem letzteren, und zwar in

-einer Heideggersdien Fotm eine Fortsetzung der ersteren und meint,

daß „die (Husserlsdie) Phänomenologie nicht darum zuletzt so weites

Cjchör gefunden, weil sie eine um lassende, kritische und — jedenfalls

dem .Anschein nach — konstruktive Attacke auf den Positivismus,

Sensualismus und Naturalismus des 19. u. 20. Jahrhunderts dar-

stellte . . . Dem Positivismus ist tatsächlich in dei Phänomenologie,

kraft ihres Apriorismus, ein" ernster Gegner entgegengetreten" (12).

Er nrnnt auch den Existentialismus ein „irrationales Endglied des

phänomenologischen Erneuerungsvcrsudis der systematischen Philo-

sophie" (1.^). Schlicßlidi bridit er den Stab über die Phänomenologie:

„Der lntnivion<:nbi!osoph isr also ein Autoritätsphilosoph. So i-it denn

4uch die phänomenologisdie Philosophie eine autoritäre Philosophie
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erst verkleidet und \ erscbämt, dann aber im Existentialisnui-. mit einer

S)rei.siig!a'ir, die es wagt, die Vernuntt ollen /u vciluibnen . . . Eine

solche, die au autoritären Tendenzen der Zeit vorbereitende und

stützende Scheiaphilosophie ... ist sellrst nichts als Glaubensdogma"

(14).

Nach meiner Ansicht ist die in (Jrrundsätzen wurzelnde Kluft zwi-

schen der analvtischen Philosopliie einerseits und dem Existcntiatis-

mus und der Phänomenologuc andererseits aul' die Versc-hiedenheit

der hinter diesen Philosophien liegenden noetisdien Modelle /urück-

zuiühren. Mathematik und IMivsiic Siud das Modell der analytischen

Philosophie, hingegen bilden für die beiden koniincntalen Philoso-

phien die Geisteswissenschaften, insonderheit Geschichte, Soziologie

und Psychologie das Modell. Die Untersuchungsmetiiodcn dieser

zwiefachen Art des Philosophicrens sind diesen zwei \yissenschafts-

lypen entlelint. Sie beschäftigen sich auch mit \erschiedenen Asprkten

des Lebens, nämlich die analyrisclie Philosophie mit dem intellek-

tuellen, der Existentialismus (und auch die nixh-HusMerlsche Phäno-

menologie) mir dem aftcktiAcn. Sie sind in ihren M(;tho.lcn anti-

thetisch, aber in ihrem Gegenstand und in den Ergebnissen eigentlich

komplementär. Sie scheinen sich mit verschiedenen Problemen zu be-

schäftigen und jeder der beiden Philosophietypen erteilt nur eine

Teihmtwort auf die mcnsdilichcn Anliegen. Der Oxtordsche Typus

der Sprachanalyse nähert sich aber bedenklich den cxistentialistischen

Spradiuntersucbungen Heideggers.

Was nun den dialektischen Materialismus anbelangt, so beschäftigt

er sich mit ähnlichen Gegenständen wie die kontinentalcuropäische

Philosophie, aber aus einer entgegengesetzten, nämlidi optimistischen,

Verfassung heraus. (Man muß da z. B. den DegritT der F,p.tfrcmdxing

mi existentialistischen und im marxistischen Gew;ande vergleichen.)

Er hat den Glauben an Fortschritt, der den Phänomenologen und

Existentialisten fehlt. Die noctischen Modelle des dialektischen

Materi'alismus sind ebenfalls diejenigen der (leistes- foder sozialen)

Wissenschaften, z. B. der Nationalökonomie, Soziologie und Ge-

schichte, die aber hier nicht als Geisteswissenschaften, sondern im

(legensarz zum Existentialismus und der Phänomenologie physika-

l'stisch und gesellschaftsfeindlich, pessimistisch, der dialektische

Materialismus sozial und gesellschaftsfjeundlich gestimmt. Erstcrer

psychologisiert soiipsistisch, während der zweite naturalistisch am

Menschscin I'reude empHndet. Der dialektische Materialismus mag

bei seinem gesellschaftsfreundlichen Gesichtswinkel mit einem ge

wissen Gesellschaftst\'pus ui^zufrieden sein, bejaht aber die Gesell-

schaft als solche — schon als Vehikel des Fortschritts —, der Existen-

tialismus haßt die Gesellschaft als solche und erblickt in ihr den Weg
zu innerem Verfall. Er drückt seine Unzufriedenheit \om Staiidpunkt

wölHscher, einsamer Asozialität aus. Da der E.xi'^centiali.sinus mit der

menschlidien Kondition als solcher unzufrieden ist, gilt sein Pessi-

mismus der Gegenwart, der X'ergangenheit und der Zukunft, v/äh-

rend der Marxismus nur eine Variante der sozialen Ordnung vor-

wirft, sich aber optimistisch für eine andere erklärt, die in der nahen

oder ferneren Zukunft verwirklicht werden soll, ja muß. Es ist natür-

lich schw ierig, diese zwei Typen von Unzufriedenheit miteinander zu

versöhnen oder gar zu vereinigen und dabei noch konsequent zu

bleiben. Infolge der grundsätzlichen Unzufriedenheit mit der mensdi-

lidien Eage und Sterblichkeit, scheint es eher möglich, das was Julius

Kraft als den vierten Typus des Philosonhicens der Gegenwart

nennt, nämlich den 'Thomismus bzw. Neothomismus mit der Phäno-

menologie und sogar mit dem Existentialismus zu verbinden, obwohl

der crstere rationalistisdi, die zwei letzteren irrationalistiodi im An-

satz sind.

Unter diesen Philosophietypen ist \\ ohl Jie analytische Philosophie

im (mmde genommen von einem rein intellektuellen St.mdpunkt

betrachtet, die aristokratischste, und /war in viel höherem Maße als

der Existentialismus, der heiser das Menschenleid in die Welt hinaus-

schreit, während die analytisc-lie Philosophie in abstrakt formale Spe-

kulation vertieft überhaupt keine sozialen Implikationen zu haben

sc+»eint, wenn auch manche ihrer Vertreter in Europa bisweilen einem

„demokratischen" Sozialismus (oder der englisdien Labor Party)

nahestanden. Man hat deswegen die analyti^eiie Philosophie des

„escapisnV bezichtigt, obwohl sie in ihren logisdi-symbolischen

Operationen eher von milder Resignation erlüllt zu sein scheint. Sie

erscheint audi vielen unbefriedigend, w eil sie im Gegensatz zu den

erwähnten sonstigen Philosophiet\ pen Anliegen von aflektivcm

enensc-hlichen Interesse niclit sonderlich berührt. 'Tut sie es, dann löst

sie z. B. die Ethik in eine Hülsenform von Billigung und Mißbilligung

ohne objektiven Hintergrund aid und diskreditiert überhaupt die

wertmäßigen Stellungnahmen.

Gewisse Wesenszüge müssen noc4i betont werden: Eine Philo-

so^ihie, die die Geisteswissenschaften zum Modell hat, ob dies nun

Phänomenologie, Existentialismus oder Neothomismus ist, hat eine

Neigung zum erkenntnistheoretisdien Idealismus, weil sie stark nadi

innen gewendet ist. Der Existentialismus wird allerdings diesen Sach-

verhalt bestreiten, obwohl man doch kaum leugnen kann, daß jede

ontologisdie Spekulation über Sein und Nicht-Sein Idealismus impli-

ziert, weil dies idealistische Begriffe sind. Natürlidi paßt diese Cha-

rakterisierung nicht auf den Marxismus, aber deswegen, weil er eine

Emus-artige Stelhmg bezieht, indem er die Gcisteswissenst+iaften als

eine Naturwissensdiaft beirachiet. Aber um sie zu beziehen, mußte

er Hegel „auf den Kopf" stellen. Etwas Ahnlidies wie von ihm läßt

sich in dieser Hinsidit von gewissen amerikanischen pragmatistischcn

bzw. realistisdien Richtungen sagen. ^
^
*

^
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Damit sttht die Tatsache im Zusammenhang, daß sich eine Philo-

'^ophie, die Geisteswissenschaften zum Modell hat, mit Voriiebe der

introspektiven Methode be<licnt, weil sie in diesen Wissenschaften

geradezu unentbehrlich ist. Sie können ohne offene oder versteckte

ZuHucht zu gewissen introspektiven Anknüpfungen kaum erfaßt

werden, weil sie das Vei-ständnis für menschliche Motivierungen vor-

aussetzen. Mathematik und Physik, die die Relationen der Strukturen

der beobachteten Welt untcisiidien. sind auf Introspektion nidit an-

^•ewiesen. sie können vim Bcwußtseins/Aiständen absehen, wenn sie

audi den Beobachter als Tatsache in Rechnung stellen müssen. Sie

l)raudien sidi aber niciu nadi innen zu kehren. Daher rührt die grund-

sätzliche Scheidung her zwischen Philosophien, die von mathematisch-

physikalischen Modellen ableitbar sind - wie die analytisdie Philo-

sophie - und den ihnen entgegengesetzten Riditungen, die die Gei-

steswissenschaltcn in ihrem Rücken haben. Kant vereinigte in seinem

Cieistc die noetisdien Modelle der einen wie auc^i der anderen Art.

Er gfbraudite in der Erkenntnistheorie die aus der Mathematik und

Physik seines Zeitalters abgeleiteten Gedankenmodelle, in der Ethik

und Ästhetik diejenigen der Geisteswissensdiaften. Als theoretisdier

Denker war er also ein „analytischer" Philosoph, als Theoretiker der

Ethik und Ästhetik ein idealistischer Metaphysiker.

Der Zwiespalt reicht aber viel tiefer. Der erkenntnistheoretisdie

Idealismus gobraudit die Methode der Introspektion, wenn er die

Wahrheit über die AnßevTVelt sudit. Daher besteht hier eine grund-

sätzliche Inkongruenz zwischen der Methode der Untersuchung und

ihrem Gegenstand (der Außenwelt). Die naturalistisdien Philosophien

\cr\scrfen daher im allgemeinen die Methode der Introspektion als

für diesen Zweck ungeeignet ab und wenden die Methode der Extro-

spektion an, d. h. den Smnenapparat mit seinen mechanischen Ver-

-tärkergeriuen. Nach dieser Ansicht muß sidi die Methode der Intro-

spektion - wenn sie überhaupt als wissenschaftlich zulässig gelten

kann — auf die Beobochtung innerer Phänomene beschranken. Der

Idealismus weicht aber von der Außenwelt als dem Reich der Sinnes-

täuschung zurück im mystischen Glauben, d-aß er alle Antworten be-

züglich der Außenwelt ebenfalls im eigenen Geist — gewissermaßen

durd» dessen Sclbstbetraditung — rinden kann. Daher eignet dem

Idealismus stets ein mystischer Zug. Der Gebraudi der Introspektion

ist folgenschwer. Wir müssen dann nämlich durcii die Anwendung

der introspektiven Methoden auf die Außenwelt in ihr eine Welt er-

blicken, die der Innenwelt ähnlich ist, eine Welt, die uns entgegen-

tritt, wenn wir, uns reflexiv verhaltend, in uns selbst hineinsehen,

also eine Welt ohne Gestrflt, Große oder Ortung. Sie wird dann un-

greifbar, als ob sie aus „Psychischem' bestünde, wodurch letzteres

vergegenständlicht wird. Die Methode der Introsiiektion oder des

Idealismus führt folgeridnig zu ^iner Art Involution, also gewisser-

maßen einer Rüc^childung des Bildhaften.

Damit verbanden ist wiederum die kosmologische Frage, ob die

Welt aus Materie oder aus mentalem Stoff bestehe. Dies ist aber

keine Tatsadienfrage, sondern' eine Frage der Deutung, d. h. die Frage

\\ ie wir die Dinge, die da sind, interpretieren. 'Wenn wir die Methode

der Introspekti(Mi anwenden, erscheint die Welt „psychisdi", benützen

wir Extrospektion, dann nimmt sie sich „stofflich" aus. Die Antwort

fällt also verschieden aus, je nachdem wir die eine oder andere Me-

thode 'benutzen^ sie hängt mit anderen Worten von der Forschungs-

methode und nich-t vom Gegenstand der Untersuchung ab. Die extro-

spektive Methode wird, einmal angewandt, nie etwas anderes als die

Materie der Sinnenw elt liefern, die introspektive kann nie auf „Stoff"

stoßen. Diese Überlegung zeigt, daß es sich keinesfalls um eine Tat-

sache - sondern um eine Interpretationsfrage handelt. Aiigen, Ohren,

Ildmle und die sie erweiternden bzw. verstärkenden Werkzeuge wer-

den nie etwas Psychisches enrdeckcn; die Intrfwpektion wiederum,

der naturgemäß Sinnenbilder unzugänglich sind, kann hie Stofflidies

entdecken. Sie gibt uns etwas Unl)estimmbares, Sdiattenhaftes, das

man psychisch nennt.
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A MethodolQgloal Iiivesti^tion_l i-to the üeneral Law of Jausalit^

ßt is not the purpose of this paper to inctulre into the ontologic- 7
O

al aspects of causelity^i.e. whether causal connection is "real"

U or not. The principle of oausality seems to mean an Interpretation

^ of facts or a theory about them,since Observation Shows facta,not

3 causes or purposes. But how do we come to this interpretation? To

^ explain this,we must first make a fundamental distinction between the

rCgeneral principle of oausality and particular ce.usal laws.'^he former

i^ States roughly that every ohange in the world must have a cause and

t^i oarries with it neoessity just as as the laws of i^«"*^^,^''^^^^'*'^-

^ diction dok change vdthout a cause is a contradJ^ti^)& merely Ü^O^

^ psychologioal reasonsA»«üM»'««M1»«-^K^>Ww^S^p

^ äe^were-i^articular causal laws do not imply neoessity ,their denial

does not oonstitute a contradiction^and their suramation oar^ot there-

fore leadSo the general principle which i.-nplies necessity.outstrips

all possible experience__j and is as^result not verifiable.

But the concept of change is empirical while the general principle

of oausality as applied to cHanges is not. How can this be reconciled?

The laws of identity and contradiction carry with them neoessity

also in their particular applioations while oausality does not.How

are we then to account for the neoessity implied by the general prin-

oiple of oausality? How do we know that all changp s must have oauses?

ÖfH Is this Statement analytic or is it sy^hetio? Hume's error consists

%\% in his failure to differentiate between the general principle of caus-

^^1 ality and the particular laws^Conoerning the latter his analysis

:^i& might have been right but it was wrong concerning the former. Kant

^^ "
realized that the general principle could not have been derived from

experience but he assumed it was synthetic and a priori. If so.our

Problem would be insuluble . If it were analytical ,a Solution would

be posEible but the oonoept of ohange does not seem to iaply oauses.
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structure of event wuld leave the movement of the bullet but oancel/the

bulle t^ÄKta: ^his is oontradictory and non-sensioal so far as the spatio-

temporeiL world goes. The events would be deprived of their Substantive

substratum, "Oausal" oonnection is of the essence of the event itself

and those denying the oonnection would have to deny all events .It would

be inconsistent to affirm events and deny their structure, The dimportance

(bf this^to methodology of science is obvious.

e prinoiple of oausality states briefly the following: If in

a certain world area at rest idifferences occur,they carmot be auto-

genetic %x ex nihil04since ex nihilo nihilf but must be a part of
A —A. ^^^^ ^^ ^ /

soiiiething that differs^ ©•* differenoes are out of differenoes^A devia-

-V tion oarinot prooeed from the field at rest or something v^iiich does *

not deviate beoause this would signif^^ that zero yielded something,

a value. That whioh is not at rest(l) f^an eventw must also proceed

-^ from non-rest f2)^Jan Event, flov/ever,we already regard ^m faot tiifl)

Ithat ie^what is calLed resuliwas an event^thou^ Wt all a oompl4te

one^ to terms of tima but a partial one, That pertr^of it which lies

V in the past is unknown and being inquired intoylweadd nothing to

our raaterial vt knowledge of things by stating that a difference

must arise out of a difference or that an effect must have a caiJSS-

or that what is a part of the event presupposes the v/hole event.

Materially the most important part of the whole Operation is rather

the discovery of the difference or the new problem. What follows is

the reconstruction of the whole fact or event of whioh we see only

one part namely^the last one in terms of time-the soi^called effect,

The general prinoiple of C8,usality does not affirm more

than what is negatively expressed by the prinoiple | ex jaihilo nihil.

In its affirmative form this prinoiple reads|aliq.uid semper ex aliq.uod,

Ix^ the world of statio faots the laws of identity and contradiction

achieve the same purpose as does the prinjiple of ca .sality on a plane
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/The prinoiple of oausality statee bricfly tjoe follov«/ing: A

giVen World area at reet wDuld remain at rest indefinitely.If

differenoes or deviations fr cm that rest occur in suoii an area^they

are "originated"* or "they must be eventßlt or "they neoessarily have

event-oharaoter"^ This raeans in turn that they oannot come ex nihilo

in virtize of the principle:ex nihilo nihil, (An event without origin

is a oontradiotion). All this oould also be put thus:that whioh

ooours must also have an origin or that whioh differs oannot but

result from soaething that started to differ or originated the

difference, That which is a deviation fron rest oannot prooeed

from something that doea not deviate from the field of [rest but

from suoh element or part of it that started deviating or ceased

to be at rest ,0therv/ise we would have to assume that nothing or

zero yielded a value(^the deviation vias the result of nothing).

If we are struok by some faot^we assume that any

such faot is an event or part of an event and that it oannot be

anything eise, That whioh is not at rest therefore ,the tiÄw faot

we are oonoemed with is Dan event which means that it must have

some souroe or a starting point,It must '^originate" in some thing

that started it or prooeed from some area of unrest namely some

basio 2)Bvent whioh encompasses suoh faot or event adl),This means:

the faot mentioned ad 1) whioh is also oalled ''result" is an event

and as event is part of some Event,But ii is already presupposed

from the start that everything is an event though temporally speaking

or due to some failings of our grasping power it may not be the

oomplete event but only a partlac±xBiMc (bf it while another one -

; J

' to be ^originated" or "t o have event^oharaoter^are equivaient

^>^ expreseions.
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-the one lying in the past or otherwise Inaooessible - Is uriknown

and therefore inqulred Into, The event-character of the differenoe

whlohmakes up the new fact and/or its orlgination are prtsuprosed. X,
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an event is oomposed of tv/o elements one of v/hich oould be oalled factor

and the other feot or result.In abstract terrns we call them oause and

effeot.But its meaning ia plfinly thisrthere Is no result without event or
result is part of an event. The denial of thls meansrex nihilo aliquid.

The simplest instanoe of event is an aot of movement ,a raotion.

If we would deny the structure of event as outlined above ,this would

leave us with a world of movement without moving subJeot.Motion is oausal
is

qua raotion insofar as it/an effeot whioh it obviously is.A bullet must

not pieroe s steel sheet to show oausal connections ,its making its

way aoross the spaoe is a oausal event. Denial of the structure of event

would leave the movement of the bullet but canoel the bulle t.Writing

on a paper is a oausal event and the letters are the marks of the

movement .genial of oausal structure of events would leave nB,rks but

deny the movement of the pen.The world of events would be without

Substantive substratum .We would have a world of time without spatial

oorrelate or marks without markers ,moves without movers etc.This is

contradictory and nonsensical so far as the spatio-temporal world goes.

Sinoe oausal oonnexion is of the essenoe of the event as such,those

who deny the connexion must deny all events too sinoe it would be in-
their

oonsistent to affirm events and deny tkx very structure.the importanoe

of this fact to methodology of soienoe is obvious.

To make the mental prooedure in oausal thought clear

we should view it in the following way: we are generally confronted

with a oertain world area at rest i.e. without changes.In this broad

field differences spring up.If that happens ,we say that any such

Variation or differenoe oannot be "autogene tic" or ex nihilo sinoe

ex nihilo nihil. They must be a part of something that Äiffers-or an

event whioh was what we are going to trace. This means logically:

differences are out of scmething that differs or : differences are out

of differences or ^something oannot proceed from nothing -it must pro-

ceed from something or ;that which is not a differenoe (the area of
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All we have to do is to plaoe on the level of ohanges and then apply

the law of oontradiction.If we view a differenoe genetically that is

as a result ,then it follows that the differenoe must be produoed

by a differenoe ^Otherwise we had to assiune that a non-difference

produoed a differenoe We must plaoe us on the event-level v/here

things are faotore. If things are factors ,then it is not only true

that a thing "A" is always '^A*^ and that it oannot be ''A" and "non-A"

at the same time but also that ''A" will always behave or aot "A-like"*

If in the field"A" a "B-like" effect ooours,then it proceeds from some

ff -DirB" .If the World were a static field ,"oauses v/culd be unneoessary

but if there are ohanges, then ohanges prooeed from ohanges. If one

element ohanges ,it is a function of some ohange.In a world of process

the differenoe is due to a Difference.We are surrounded by events

and faoed as it were by the Sediments of events we relate this

orystallized part Üo the whole event.In a given world field, fa) shall

always remain (a)*If a new element emerges so that we are faoed v/ith

a;l then fl) is reduoiWe to an event. But (1) is already an event

and oonoeived as sudh,it is the tail-end of the event we are after»

What we are affirming in oausality is this: Differences are always

d*e to differenoes,a differenoe oannot result from a non-differenoe

or the static field which (fest^.Without some Differenoe fthe basio

event or oauael no differenoe fthe effect) is thinkable^ sinoe the

field would have remalned static as a whole »If in a static field

a deviation appears ,it must be due to soMithing that deviates.This

is the content of* the general principle of oausality jind what oould

be oalled its tautological aspeot.The deviation or differenoe is vi ewed

as an outgrowth of Something That Differs.The statement that an intruding

differenoe is the result of some differenoe is not an "explanation" and

oontains no material knowledge about the nature of the world.But one

pieoe of knowledge is presupposed: there are events.



Let me exemplify this thesis on some simple instarices of oausal

events-which of course is a tautologioaL expression in teras of w

analysis - or what oould be oalled 'simple causal experiences'

.

'.rv,„ A^ ,-,«. oo«i,mP t.hnt rnln Is the result of clouds? Is it xBCZEigc o

the basis of sorae Statistical fre<iuenoy of oocurrence alone? fif

clouds,then rainl . Although there is often rain vvhen there are clouds

and never vAthout them, still It could a a "post hoo ergo propter hoc"^

error. If we assume this to be a good causal connection,it tß because

}qp3S3t W
different circuiüstances .The different oircuastances account for the

,

difference in perceptual appearamoe . TThat we have is always HO or

TJater which mider certain atmospheric conditions looks like 'clouds'

•rain' 'ice' 'snow' etc , ITow if we say "clouds cause rain" ,this

is a rather vagus figure of speechjt is'even inaccurate sinoe the

clouds 'cause' nothing ,they are water lilce rainand it is something

eise that transfon.as them from a gaseous into a li4.uid state.

Another «iuestion: have v/e a succession of events when we say

that rain is caused by soaething? Apparently yes but a closer look

at what happens will correct that impression.lt is a fact that rain

may follow fair weather and then cloud formations but the "aause"

of rain cannot be desoribed as result of some temporal antecedents

of rain.The cause of rain are the atmospheric conditions at the moment

when it Starts raining.llhis 'cause' is contemporaneous with rain.

We have here in xekSc**» reality one fact-oomplex or one event .There

are certain atmospheric conditions and cloud formations .If the two

oonverge or meet simultaneously ,rain does not follow, there is rain

at the point of temporal convergenoe of the two.

Causal reasoning proceeds along the following linesy:

Rain is a difference as against non-rain or what could be termed the

blank field.This difference must issue Irom some difference of which

it is a part sinoe from non-riiny blue rain caimot come.It comes

/
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froüi clouds but even clouds would reniain cloudö in all eternity

were it not for aa additional difference acoounting for the difference

in the change tlie clouds are subjeot to^ This difference is the change

of^atmospherio conditions»^

In faot,the ^atmospheric ocnditions* and the »rain^ are one

indivisible event partly visible and party invisible.^Ye pick the

visible part of it namely the rain and call the other part * cause'

because vve do not happen to'see»it. YTe infer from the visible

an invisible part of the event^If the »atmospherio conditions'

were the hoof of a mule and the clouds a piain of saiid,then we

could eee the rain Just as we see the steps imde by the mule in the

sand-naiaely as one event v/hioh leaves as a result"marks in the

sand", If our perceptive powers were such as to let us see the

atmospherio conditions under 7;hich the rain gets under way^there

would be little room for causal inference or for a problem offcauBality

to arise^ The rain-event wuld. roll off as simply as that of the

marks left by the mule on the sand. In the rain-event as piotured

above causality Stands for our desire to complete an uncomplete

pioture of an event that is to restore the totality of an event-com-

iÄX plex v/hich remains partly in the shadow peroeptualJy,Ihe cause

being the part in the shadow, a shadow that we try to reraove*

Let US try another approach to the same problem: Supposing we

see first two and after a while three billiard balls on the table.

The third ball that appeared there beoomes a caasal problem* If

we know the nature of billiard balls or if we suppose to know it

then we know tliat the third ball is not a "result" of the two

first balls since balls remain what they are,they do not expand.

V/e therefore assume tiiat there must be '^a third factor" out of

which the third ball proceeded. V/e have to postulate something

»* third" to get the ^' third " ball.
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In logical language this vvould inean: two balls Eiv^ays are tv/o balle

funable to expand to three/by themselves) Tiierefore the third ball

Is the^result» of a ''three'^ (a third faotor) .What does the generaL

law of oausality does in tJiis Operation? It oould be reduced to

the inferenoe from a '^the'^ to a (more pov/erful) "a ^ (from the

defiiiite thing to an indefinite (faotor ) which oan later be made

definite through investigation naaiely the finding of the particular

lav/ of oausality «While the appearanoe of the "three" is the problem

nothing more is said about it ov/ing to the general lav/ of causality

than this :the ^'three" is the result of some Three,more powerful th

the visible three^Thus in reality the answer is already oontained

in the ^nestion if the latter is put dynamically fas to the genesis)*

Ihe definite artiole is expanded into a mere indefinite artiole >

or pov/er to be reduoed later on into something definite again - (

which is the objective of the Operation.

The general law of cassality could be stated in the follow-

ing terms :v/henev er there is a difference ,it issues from a Difference.

Whenever there are diffrenoes ,the differenoe at auestion is a part

of Something different.Any difference is to be regarded as a sub-imit

of a more powerful Difference or :any differnnee oan alv;ays be con-

oeived as a part of sorae dtifferenoe-complex to v^ich it belongs»

^et US assume that we have before us a statio field(a,b,c. .)

If a difference fdl appeared in the field ,v/e infer a D d is then

a fujiction of the difference-complex L -all this being true if we

know for certain that a,b,c». are not related to d.But this is a

c[uestion of faot.IIow if a,b,o** is not related to d ,then it is

^issumed that t, there must be sorae faotor D of which d is a part and

to v;hich it is related. Insofar definiteness is ooncerned D is

an X that is unknown(the particular causal law is the x) but the

main implioation is to the effeot that differenoe s come from diffe-

renoes or d from D. provided v/e look at the deviation or difference
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tm tiiings in the Jiost general sense of tJiis tem and the impress

left by a doli in the oushion ,is as it v/ere the visible effeot

of the existenoe of the doli and of^caiisality* • In all factual

t?elationships \ve are oonfroiited vdth a sort of situational totality

called event -E- whioh is the prototype and the iiiiage of any "caußal

oonnection^ and v/hich is linguistaoally analyzed into Cause c and

Effect e»Thus for instanoe if a mule moves on the sand or v;alks

he leaves rnarks and even if they are not perceptible ,he noakes some^

The Walking and the rnaking of ttie inarIcB is an indivisible actione

event S ,yet vve may say that the Walking is the cause fc) and the

marks are the effect(e).It is true that if the mule would not walk,

the fiold of sand would remain static,i*e^ there would be no marks.

The mule performe uno aotu the v/alking and the marks ,yet,it is

Said that the Walking is a cause and the marks an effect .-Now let

US suppose that we do not see the mule making the raakks but detect

them later on»''e then say correctly that the marks are an effect

(a factual crystallization of the event) which is due tc an event

called v;alking* This causal inferenoe is easy because we know the

shape of the hoof and have seen the mule make the marks oftentimesr

or were told about it/.7e infer as "cause" that part of the event

which we have not actually observed but which belcngs to the

event as a v;hole.

All causal conneotions are reducible to such simple relationships

or eventB Kfone part of viiich (c) often is invisible or indetermined

while the other part fe) is visible or obvious and problematic because

of the indeterminacy of (o) but basically o and e are alv/ays the

Clements of the event E .If we see(e) as a difference or deviation

fd) of the static field ,we infer the other invisible part of the

event called cause (c) v/hioh is first the D in the framework of the

general law of causality to become (c) when it is infmade definite.
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dynamioally i»e. as a produot^ Viev/ing things as producta is e^uiva-

lent to iiaplying caiisality^ The general lav/ of causality statee:

if there is a d fdeviation from the static field) ,there mus be

a D.Otherv/ise d v/ould be inoonoeivable^Any deviation d nust be

attributed to some D ot eise we had to view it as aliiuid ex nihilo

v/Jaioli is oontradictory and incompreiiensible»

We may ask at this point ab out the relation of the

general prinoiple of oausality as it emerged tJius far to the world

of faots.The (luestion is pertinent beoause the causal prineiple pre-

supposes ev3nts .If nothing ever happened , causality would be meaning-

lessOne could argue the validity of mathematioal laws or of the law

of identity or ccntradiction etc. even in the event there 7/as no

v/orld and say that these lav/ v/ould be valid without a world although

they would have no application in such an event .^ausality v/ould be

pointless without ever.ta ^What it does as v/e see it is to provide

a rule as to how events happen if they happen or in other v/ords

it shov/s the structure of the eveaat» Nov; it can be said said faotual

relationships in the world are alv/ays events and vice-versa and

that no factual relationsship is imagihable v/hioh is not an event^

And all such relationships are causaL and cannot be iniagined otherv/ise.

A faotual relationship is already established by the mere existence

of a thing v/hich then is in a factual relationship v;ith its context

whatever that rnay be »V/e must look for the simplest instances of

sucA relationships .A doli lying on cushion is an instance of an

event and of causality since it influences the cushion.A non-causal

factual relationship v/oxild mean that the e. isting thing has no '*in-

fluenoe" which is unthinkable provided v/e deal not with monads in

absolute isolation.Hov.ever,any faotual relationship in the observable

world is tjpsjs, a^a relationship causal and an event^Thus causality

is grounded in the structure of any imaginable relationship between
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ä. dehial of the general principle of cansality really involvea a

denial of all faotual relationships or events in the vvorld. Thus it

reaciies umoh deeper than one might assume '«tien rejecting the notion

of of so oalled causal conneotion,viewed superficially«

Event -analys 13 as we fettempted it,always yields sirailar results.

•"e say fo r instanse that the death of Ä is due to poisoning by araenic

Here "death" is tux^en as the factfe^the arsenic being the fact(ci.

YJe See or are aware of (e) not of (ci. But if we vere able to see

tie arsenic penetrating into the organism and destroying it in the

saxue way as we see the male wallcing on the sand and leaving his

niarks.then the whole event , death by arsenio ,would be seen as are

the footmarlcs left by the mule

,

If we see ripples on an unruffled body of water,we oon-

sider them as the deviation from the unruffledness and infer ftora

rip-oles to a rippling factor which t^y be the wind.If the latter

i
could be soljidified and oolored.we raight see it doing the ripolmg

as we see the mule walking.We infer that mi ripples being different

oannot be a part of unruffledness and say: ripples belong taor

are attributable to a rippling factor viiich raear^ in fact that ripples

are due to rippling wliioh is true and tautological. Uow the ripples

in themselves are not the v.hole e1»ent just as the tsiüuB. footaarlcs

left in the sand are not the whole event but only a part of it.The

event is clearly :vänd rippling or making ripples and what causality

is supposed to achieve here is the completion or reoonstruction

of the whole event,

We could View causality as a rucde for the expression of

dynauism n in the world called change or of events or process

in gen9ral..mat the oausal mode achieves fron the standpoint of

logical grammar is the following: it develops the Substantive- that

is the expression of the sedi.aent of changes or their cryifeallization

into the verb vAiich portrays the event of viiich the Substantive is
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0* rather ite referent is the the orystallized aspeotfit oonverte

the ripples into rippling,the footmarks into ttxK treading eto).

Phenomena are traced back to their event-oomponente or verbal com-

ponents.^ixenever we retrantlate the Substantive into the xsxkxsatkxxt

w^*gfc« proper Ksodt verb -or the given phenomenon iixto the event to

v^hioh it is attributable^we iiiake a ^causal'analysis • Seeking causea

18 the attempt to disoover the active faotor or event -faotor in the

substantive'-^'h Substantive is always the expression of the passive

8ide of some fact -an effeot- and we try then to analyse the active

side out of it -that is to get the reverse side of the pioture-

the active one-to make it complete-this searoh is the search for

the^cause" .On the other hand if v/e distil out of the verb fpioturing

an event) the active faotor and the result of the aotivity, v/e

make an analysis of cause and effeot and the graromatical result

of thie aotivity would be the decomposition of the verb into some
This type of

subject and a verbal pr edicate »feKJJixK/sentence is the Image of

oausality^^t is the prototype of causal analysis and ca^osal

reasoning. At the core of this type of sentence is a world thecry

namely the ooncept of a v;orld looked at as dynamism or process or

whatwararr name v/e give it.

All active v/orde imply prima facie causality.Their

meaning is always implioitly causal# If I say "l write" that meants

making or effecting marks on the paperi.e. causing marks ,produoing

effects by the fingers^ The marks on the paper are called^Bffect

of v/riting" although the *^writing" and the marks left by it «re

elements of one Single event which is then causally analyzed

and decomposed into suVstantive marks and aotivity of writing.

TThile this is piain, it must be remembered that non-active verbs

as the one in the sentence '^a doli is lying on a cushion" have

also a oaxisal implication although less apparent if v;e keep in mind

the fact that all faotual relationships or event s have it i.aplicitly^- »
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?o human tiiought whioh is oausal the ßubstantivo is the expression

for a fact uhloh can always be analyzed into its proeess cornponents

and thls analysis Is the oausal analysis.Thus the sutDStantive which

is not verbal on the faoe of it in the sense of active or passive

modes represents some neutral mode of rest always- oapable of "aotiv-

ation" into its processual elenients.It is a xacct liniit, a point of

transition neglecting the time factor^The ^causal analysis^ ,if applied

to it rekindles as it were the time -eleraent buried and resting

in the ffeict represented by the Substantive»

A psychologioal factor may have some part in the oausal

analysis -at least in its linguistic expression . There might be

in the latter an identification of fact and act meaning that an

event is expressed in a way as though events were always aots.

But this may be an illusion and an inversion of the true relationship

between these two mrktKKiK olasses of facts^^t is of oourse true

that all aots are implicitlAoausal and feit as such by means of

Observation of a man's ov^n bady.However ,they are only one category

of events which have been shovaa as oausal rege.rdless of the fact

whether they oaoern organisms or otlier things» '7e saw that the

Statement "there are no causes'' or no causal events is in reality

eqtuivalent to the statenent "there are no events"^

It is not v;ithout significance that linguistic analysis would

bear out the contention that essentially caasality means the

reduction of events to a«ts»'?hus the Sreek word «aitia* refers to the

reaim of raotivation of activities that is to acte.The ^errmn word

"Ursache" points by the prefix *ur* to soine proeess of filiation

or genetic activity.^Let us remember here the developLient of (d)

from (J)) )• -^he word "ground" or"'^rund" means the some basis

or the soll froüi v;hioh things are growing etc which also refers

to dynai-.iism,a proeess of growth and developi.ient,In the Slavic
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sometMng eimilar is noticeable. Tlie PolislUK word "przyozyna" for

instanoe laeaning "oause" is eauivalent to "contribution" meaning

the thing that "contributes" to bring about the eff/ect and oorrespond-

ing rougiily to the '^erman ezpression "Beitrag". ^t iß composed of the

prefix "przy" meaning the contributing factor and the root "czyn"

meaning "action" or "deed",

1 oiF/"^ ^'''^^ acoept the theory that causality means reduotionx^axx X8.CUS XXt/O
°^ *""' fc '"'tB)nnrttTtttiM evente and p. - ^rVVirrtBm^^^-^ ha h imw

h

> ir interpretation

of all events as acts, then it would not be difficult to explain the

neceasity adhering to the general prinWple of causality from such

a vievo^oint beoause non-oausal actirity is a contradiction.AnyKKt aot

implies change being itself a change and implies effects as well

since "effect" is only another aspect of "acf ,its reverse side

as it were seen as "result" .The "cause" ~ie one aspect of an aot

only and not the whole act,its other aspect ,the result-aspect

is called effect. The effect is the necessaiy aspect of any act.

An aot wtthout effect is a oontradiction,
in its simplest form

The structure of an event/whether it be an act or not

is basically the same.'Jhether a »hole iü the ground is made by the

hoof of a mule or a falling stone etc. is without significance insofar
the xhole as such is concerned. When we see the xhole and »sk start

inquiring about it ,it is about its event-aspect ("how it happened?")

that we are in^iuring.This in^uiry already iraplies'the assunption

of events, oaus es etc.namely that there was an event and the hole

in iuestion is a part of it.^he hole cannot be ijiagined as totally

isolated-as existing per se-but as related to some thing. It/has^in

other words - a frame of reference in terms of time i.e. an event -

structure. In other worde it is assumed that it has happened and we

inquire how it did.Any thing hae its medium or a context .'.7e cannot

iiuagine any thing without such a medium.But if provided with a medium
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of some sort ,it must act on the « medium or "influenoe " it merely
by the fact Of existing in it. so thd: this fact alpne ia oausal.
t is inoonceivable and contradictory that a thing exists in some

medium without acting on or influencing it by this mere fact
Of existing.If it is,then it "does" something.This -doing. or
effeoting is the reverse-side of its being.«enoe also the analytical
Status Of causality and its oharactar of neoessity.Cnly if we co^old
imagine a simple indivisible thing existing "nowhere" that is without
any medium,it could exist without aoting.This .vould be a sort of
monad.Such an absolutely discrete monad would be neithor the object
nor the subject of ca.sality nor part of any event.Eveiything has
a cause if and only if everything is a cause.The idea of oausality
is grounded in the perceptual image of the structure of process or
Of events as such. Existing without effeoting is unthinkable since
existing implies sorae effeoting.The causal ooncepts refleots the
ptructure of event as we see it.Things observable have a genetic
depth or an event-structure.A n^onad would lack this depth.v/hatever
enters the space-time framework,has genetic depth or event -structure
whereby "causality " becomes oj^rative.To be viewed sub specie temporis
is to be an event or to be an instance of causation ot to have genetic

^^henever we «k are asking for causes or "why?" we of oourse
imply that the thing in ^uestion is a« effect and that there wa»
an event such that it resulted in this j^rticular fact. ihe implied
assumption of the general oausal law is e.uivalent to the event-assump-
tion fthe assumption that there are events) while v^at we are asking
for is raerely the elucidation of this partic-olar event of which we
uee a part.T/e presume that everything is a"resulf and what we
inauire into ,is merely the "how" of the event.The "whether" is taken

es a matter of oourse
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1 +!.» ttvipr.p<?=!ltv" inherent in the luestion
and illustratea rnerely the necessixy

as suoh.This means Vmt the woria is regaia

naraely a dhain of events of «hich things are a constituent part.

The philosopfty of determinisrn -vhile being a metapiijsioal

expansion of the law of causality gces of course muoh farth. r

than the latter since it a^lces the assumption of necessary and

oertain particular causal laws which in fact are laclcing these

oriteria of certainty and neceseity inlaerent in the general

principle of caasality because of its formal character.

'\«,tO yaui, Cf^^ ^c^^iXUs e/t

\

\

/

)



»V

A methodologioal Inveetlgatlon Into the General Lax of Caueallty

It 18 not the purpoee of thie paper to inquire into the ontologioal

aspeota of the problem of oaueality i.e. to ask whether oausal conneotion

is "real" or not. One might grant the faot that on the taoe of it , the

prinoiple of oatisality involves an Interpretation of facta or a theory

about them sinoe what we are taught by means of Observation are soae
oauses or

faote ,noli/p^rposes» A realist might think that an ontologioal investigation

does not seera profitable for reasona he oould term pragmatio:thus if a man

lights a oandle,the room which was previously dark, is lighted, and who

has ever doubted that there is a oonneotion between the lighting of the

oandle and the light in the room? These facta would seem not only "con-

Joined" but "oonneoted" .The oonneotion oould be experimentally verified

by extinguishing the oandle whereby the room becoaes dark once more.

What I want to investigate is rather the luestion as to

how we come to this oausal Interpretation. In order to do this ,it is

necessary to State clearly what the principle means and for that reason

we must make a fundamental di8tinction;There is a general principle of

causality which states roughly that every ohange in the world must have

a oause.This principle oarries with it necessity just as the law of

identity or contradiotion do. It is impossible to iraagine a ohange wlthout

a cause •'•^'here seems to be some contradiotion at the bottom of the State-

ment "ohange without cause".Ihis is by no means merely a psychologioal

inability to imagine a thing unseen or composed of elements never before
oausal

Seen. -As for the particular/laws mfrmunmlJL ,however, they do not imply

any necessity .We must not assume that water friezes at 32' Pahrenhe it or
V

that if we strike a match , there is fire. And this State of affairs is

comprehensible enough be cause we gain the knowledge of particular oausal

laws from experience .We oertainly have no innate knowledge about the

f friezing point etc. But wherefrom do we derive our knowledge of the

general principle*^ With necessity as a oharaoteristic attached to it?

Ho induotion ./•



Despite the appearanoe to the oontrary oertainly not in a temporal

sense beoause this would yield suooesston not oausality,in other

words the fallaoy ''post hoc ergo propter hoc** • It is not suooession

what we mean .The anteoedents im c[uestion oould be desoribed "how

a fact oomes abouf but causality is not 8uooeB8ion'Jcau8e"is3t not

expressible in termes of time or of suooession. The illusion that

oausality implies suooession is due to the followingrwhat we observe

in the world is a suooession of faots or ohanges .Without such suooession

the word '^Cause" wouldii become unnecessary and lose all its meaning.

Some suooession of faots is therefore a prereq.uisite of oauses.We would

never inquire about causes but for the existenoe of succession»In a

static World the ooncept of cause oould not beoome operative .If nothing
ever
happens, then oausal explaiaation of what happens becomes senseless.

But while this is so, the conoept of cause does not deal with the

aspect of suooession but with that of the genesis of every Single

event.There are no causes without sucoession of events but the cause

does not deal with that suooession ,it deals with the structure

of every suoceeding or new event,better still with the factor of

"newness" of the event as such. And "event" as such implies "some-

thing new" .The cause does not conoern all faots as faots but facts

insofar they are events or are regarded as such. There are no causes

without events and no events without causes. The cause is a genetio

instrumentality.But what is an event?

It is not very meaningful to say that it is a part of a chain

called process since "process" is a chain of events so that such a

definition is tautological. Is "event" undefinable? One thing is

olear: an event is oharaoterized by a state of affairs which involves

some difference if compared with another or previous state of affairs.

This is the "newness" in it. This means that there ±k was some "other"

State distinguishable as "different" (or conoeivable as such) Ärom the

State of affairs under investigation. The cause is meant to account



to saying that any event tm has a oause.Thus v/e know with oertainty that

any event is an effeot although we do not knov/ v^hether any event is a
event

8

cause or what this cause is.But if all wttEXtM must be etfitects and

therefore have oaußeSjthe latter must be event s tto provided v;e
y/

miLke one factual assuraption :that the fabrio of the world viewed in

spatio-temporal terms is composed of event s exolusively and that

the structure of all events is similar.Then all imnfTBffg events must

be causes and all cauoes effeots.If all events are causes ,then

all events must have causes^-The central point is this reasoning is

the Statement that any event is an effect ,this ,ho erer ,is not

a factual assumption but merely another formulation of the general

prinoiple of causality »This principle oannot be knovm as a result of ex-

perience becauae even if v/e knew some causes we cannot know all nor

oan we know all event s»Yet ,we have the indubitable certainty that all

events have causes »This assumption would be Justified on rational grounds

only if the analysis of the structure of "event" v/ould show oausation»

Then all events would have to reveal some effect ing in their very structure

or in other terms "result" would have to imp^y an agens.Then "result"

or "effect" or "event" would yield analytically causation, But oan all

events be analyzed with:öTit remainder into such situations?

The Hume^ian analysis of causation suffers from the ffect that
V

it does not different iate between the general principle and the partioular

laws of oausality.Furthermore the explanation given for these laws is

psychological which is not convinoing.Kant is aware of Hume^s error

but he has no real explanation.

The prinoiple of causality seems to be a direct result

of the differentii^tion inherent in the world of sucoeeding f^ots. Öudb All

it asserts oould be summarized thus : it takes a differenoe to make a

difference.Other^ise the world area would stay as it was.This means

that a result is always the conseiuence of an event and that



of events or in the area of ctytiamios. It is merely the form thoee

lawB assume if applied to change. If we place ourselves on the leve!

of changes and apply the law of oontradiction ,we get the prinoiple

of oaußality. Yiewed genetically a difference must be produoed by a

^
V

differenoe» Otherwiee a non-differenoe would produoe a differenoe»

If we dwell on the event-level where things beoome factors by defini-

tion^then it vdll not only follow that ''A" is always "A " and

that it oaiinot be 'VA" and "non-A" at the same time but also that "A**

shall always be^ve or act "A-liket. iJf then in the field »»A" a ''B-like"

effeot ooourB,it is reduoible to some Büi^ A ohanging element is a

funotion of soiib ohange.In the world of prooess the differenoe is due
>

to a Difference »If there happens something unlaaown fa new event) ,it

is due to something eqtually ünknown ,otherwise it would be known.

Surrounded liy events and faoed. by their Sediments we relate this

orystallized part to the v/hole event «\If a new element emerges,we say

that it is reducible to an event but the new element is already

an event and what we are afteriis the tail-end of the event .We hold

the arm and seek the body of whioh it is a part* The tautologioal

a^ect of oausality is clear; we affirm that differences are due to

some ^ifference and that if a deviation appears in the statio field

it must be due to something that has deviated* It is no material

knowledge about the nature of the world and it "explains nothing

but it presupposes one piece of knowie dge|that there are events»

Oausality does not mean suocession. Supposing we state that rain

is caused by something.Does it mean that it is oaused by "antecedents*^?

In factyits cause a«a some atmospherio conditions at the moment v/hen

it Starts raining^and they are oont emporaneous with the rain. We have

here one fact-oomplex or event roertain conditions plus cloud formations^

If the two meet simultaneously or converge,rain does not follow; there

is rain at the point of temporal convergence of the two, These conditions

nd the rain are one indivisible event partly visible partly invisible.

->
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We piok the viBitle part fraiA) and call the other part "oause" beoause
we do not happen to see lt. We inffer from the visible to an invisible
part of the event^but the event-faot itself was assumed all the tirae.

If the "atmospheric conditione " in queetion were the hoof of a mule
and the cloude a piain of sand,we could see the rain as we see the steps
made by the mule in the sand.nameljrj as one event which leaves as a result
"marks in the sand^ Thus we only complete an iioomplete picture of an
event and restore the totality of the event-complex which stays percept-
ually partly in the shadow.But when we ask''why is there rail" Vwe have
already assumed that rain is an event and that there is a rain-factor
eto.^and the answer is already contained in a general form in the ques'tion.
Only the particulars are to be elucidated .It is assumed that the definite
thing -rain*^which is "unknowj is due to sonething indefinitely Unkno^^n
and that this indefinite element oan be made definite due to the fact
thatValready have a definite "protuberance" of this indefinite element.
It is so to speak pr orisionally (temporarily ) indefinite. In other words|
any differenoe can be oonsidered as part of a differenoe-complex to which*^
it belongs.If in a static field (a,b,o..J a difference (d.) appears and if
we know that£is not related to a^o...,then we infer that there is

some factor D of which £ is a \ functionjc is of course an x.If discovered
or made definite ,it is the particular causal law(cause). This will always
follcw provid-ed we assume that d is a produot^f.e. if we look at the

differenoe dynamically on the event-lerel. Viewing things as products
is equivalent to implying causality.Any deviation d must be attributable
to some D or eise it had to be an aliguid ex nihilo which ia a contradiction.

Oausality provides a rule aa to how events happen if they happen/
in o.her words.it shows the structure of events and asserts no more than
that there are events or that everything is an event .But all factual

relationships in the world are events and vioe-versa.A non-causal factual

relationship would mean that an existing thing has no"influence" or power.

This is unthinkable unless we deal «ith monads in absolute Isolation.
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Am faotual relationship in th^observable world is oausal and an event. ^ j

Tlius oansality is grounded in the struoture of any imaginablej/relationship .

j

between things.We have in this relationship always a situations.! tot&lity

oalled event which is the prototype and image of any "oausal oonnection"

whioh is linguistioally analyzed into oause and effect. Walking is "oausal"*

it implies a movingS^tject and marks left by it.If disvovered indeperftly

^

from the aot of Walking the marks stell lead to a oausal inferenoe v/hich

will reoonstruct the totality of the event*

All oausel oonneotions are reducible to sich simple relationships
often

er events where one part, cause iM is/tnvisible or undetermined whereas

the other part. effect/ (e) is visible but problematiobe cause of the

Indeterminaoy of o./oaM e. »e- basicaWy elements^fl^i^e event jS^^j If

we consider e as a difference or deviation in the scheine of thingsijflac«

that is as d.we infer the other,invisible or ^ndetermined part of the

event called cause fo) whioh was D in the framework of the general law

and will become o if made definite» Denial of the general law of causality

involvei a denial of all faotual relationships or events in the world.

..--^'' ffrom the standpoint of logical grammar the oausal mode achieves

the following: it develops the Substantive (the crystallized sediment of

ohanges) into the verb which aotually pDrtras^s the event of ^^iiich the

Substantive is the orystallized aspect^ (footmarks are reduced to treading^

eto). Phenomena are being traoedjbaclc to their verbal components or

event-oomponents. dl we thus retranslate the Substantive into its proper

verb,we make a •'oausal" analysis of facta. It is an attempt to disoover

the aotive factor or the event-factor in the Substantive ,which is always

the expression of the passive side of a faot (an effect). We then try

to analyze the active pert out of it. If on the other side we distil out

of the verb ( pioturing an event) the active factor and the result of the

aotivity.we roake an analysis of cause and effect and the grammatical

oounterpart of it would be the decomposition of the verb into some

subject and a verbal predioate.This type of sentence is the image of

/
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luestion "why" implies thai^^he tMng la .uestlon Is an effeot.T^e^^ '^|ö
.uestion 18 circular.lt implies the assuaption of the general causa!
law .i.e.^that everytMng ie event but „o more. What we are asking f.r/
is the elucidation of the particualr event of which we see a atrlkin^-fi
Part. -resu^ing that everything is a resul^re'lf.uire a.out the "how"^^
Of the event. The "whether" is taken as a natter of oourse. It iliuatrates
n^erely the "neoessity" inherent in the auestion as such. It also .eans
that we regard the world as a dyna.ism^m.ely^a ^tao* chain of eventa
of which all things are a constituent part.

OJhe general law of causality has the criterion of necessity
and certainty because of its formality and its analytical charaoter.
The assumption of necessaiy and certain p«i±««i particular laws
fdetermintto) is a n^taphysical expanaion of the general principle
of causality but it mtos material as sumpti ons

.

U.

'r^ New York City.

ax Bieser
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Date: 2/2U/56

Dear Dr. Rieser

Thiß will acknowledge receipt of your paper. "On the

Structure of Event or on Causal Connection and Pred."

which you recently submitted for Philoaophy of Science >

* will write you further after we have liad a cl^ace to

look it over,

Sincerely«

C. West Churchman
Editor
Philosophy of Science
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i)efir i'rofes^icr 'harohman ;
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emendRte
l'iiT?..3 far
in .rlnt
origlnr.1

inoloaed I aia aonaing ;?oa 1'.^; rticle "On t
e of :vent or On C^maal ^'omieotion and Frellctlori''
eiivered anoiher vexblon of töl<5 v r ?t the
tionnl Oon^rejct fcr the PhilCsjoph-' of > c^Ience in
\^•itzfcrla^ld,Aogaal 2a-2::>,1954-. Thij Tt^röicn j^
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. Bat the text aabiaitted to ycn differä frc'^i the
one .-^t i« ; ore tilEiiürr.to ßnd -I adaume- clarifiea.

Dr. --ax 'ileaer
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Dr. Uax Rleaer
519 ^Veat 121 ^treet
»ew fork 27,11 .Y.

25.Peber 1956

30hr geehrter Herr Doktorl

i»Tr .

öönde liinon die deutsche Passung öea Anfsatzec^
von der ^trui^tur de^ Geaohehniaaeo oder Kaasalverknupfiing

und vorm33age",d0r Ihrem Wunaohe entspreohend einen Druckbo-gen nicht uberaolireiten dUrfte.Da öle die Akten de^ Zürohdr
Kongreaae^ inzvviachen aioheriioh erhalten hsben, können oie
feststellen,da33 die deatjohe Fa^^yang viel auafuhrlioherund gründlicher iat.Die engliöche Kllraang iat im Bpnd
hrjkanntniathaorie*' vorhanden. -loh .aaüdte soeben einen

grodöeren Aufsatz -für den Journal bestimmt- über die drei
Grtiiidprinalpien der i^atar^ohönheit aiiaarbeiton.der mir ziem-
lich viel Mühe bereitet hat.

öoeben hat Dr. Johann Piaohel aua ^trz in der
Columbia Didkadüicnaötunde einen Vortrag aber "öeaterr
Philosophie" gehalten, er hat eine Mlbright fellcvvahip!
^r stiead mit aeinon Ausführungen auf hofl. okepaia.
ür veraaohte darÄUtan,da3a aioh die öaterr. Philosophie •

von der deutachan daduroh unterachoidat ,daaa sie nicht auf^önt,aondern suf i.eib/:iz zurüokgeht.Beweia ; Bolzeinü,Brentano,
ikjeinong. -^^r erwähnte dann allea Ivlcgliohe ,den 'Wiener Kreia^reud, Viktor ^rankl , civlva Tarouoa^öt^briel und lehnte für*
die oaterr.Fhiloacphie den .ixiatentiallamua ala dea aczialenoinnea ermangelnd fib.Materialiamua aei in Oeater reich abk^et^m
der Aiener Kreia ver80ii..unden(^raft penaioniert ) .Uikoli i

' *

HartiLann wäre einfluaareloh uaw.-Ich zollte ihn nicht in
Verlegenheit bringen,fr-gto ihn alao nur,waa ea denn fllr eineBewandtnia mit der -»oeaterr. Philosophie habe,wenn Brentano
ein DFutacher,oohlick und O^rn^^ ebenf- IIa ,hingegen 'itt gen-stein nie in Vlen vorgetragen,Huaaerl auch ein Oeaterreicher
war uüw. und -^eibniz 25eitweilig in Deutaohland auch einfluaa-
reioh war,Brentano aber in der liberalen Aem nach W'ien kamBau einzig richtige aeincr Behauptungen v.t.r,äit.so ^hrenfela
den Begriff der "Geatalt" geprägt hct.Der Vortrag war eine
fon.]l:yc ir'laaÄerei ohne papierene vJruadlage. ür ai^tte rehr
i^uatiiniaung in der üotre Dfune oder Pordhara ala nuf den
Llorningaide »eighta gefunden.

meiner Frau.
Mit den horzlichoaten ^rüaaen imch von

Ihr



Matt see, 17. Juli 1956

Sehr geehrter Herr Dr.. Rieser !

Vielen Dank für Ihren Brief vom 7.d.,der mir hierher nachge-

sandt v/urde.Ich hoffe, dass Sie meine Antwort gerade zur richtigen

Zeit in Wien erreicht. Zunächst möchte ich Ihnen für Ihre Sonder -

drucke danken, die ich mät viel Interesse gelesen habe. Ich habe Ihnen

vor einigen Wochen meinerseits ein Separatum geschickt , das Sie aber

nicht mehr in New York erreicht haben dürfte.

Auch Ihren Kausalitäts-Aufsatz habe ich seinerzeit erhalten

und dem Manuskript der '*Wiener Zeitschrift" einverleibt. Ich hoffe,

dass er im Herbst erscheinen wird, kann aber noch keine endgültige

Auskunft geben, da die Schlussredaktion des betref -f^enden Heftes noch

aus3)^teht und ich nicht die letztentscheidende Stimme habe. Es wäre

theoretisch möglich, dass sich sein Erscheinen noch um ein Heft ver-

zögert, doch will ich mein möglichstes tun, dass er baldigst heraus-

kommt.

Derzeit bin ich in Matt see bei Salzburg, Pension "Seewirt" ,und

werde am I.August nach Nikolsdorf in Osttirol fahren, wo ich im Grast-

hof Hassler wohnen werde.Um den I.September komme ich nach Wien zu-

rück. Sollten Sie während Ihrer Sommerreisen in die Nähe einer meiner

Domizile kommen, so würde es mich sehr freuen, Sie und Ihre Frau Ge-

mahlin wieder zu sehen. Lassen Sie es mich, bitte, rechtzeitig wissen.

Vielleicht treffen wir uns auch in Wien.

Viele Grasse,auch Empfehlungen an die Frau "Tremahlin

Ihr sehr ergebener

I nt( h «-^



GASE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
UNIVERSITY CIRCLE
CLEVEUVIMD 6, OHIO

D.PARTM.NT Or ENOINt.R.NO ADMINISTRATION
Septeirber l8, 19^6

Dr. Max Reiser
519 West IZLst Street
New York 27, New York

Dear Dr« Reiser:

I enclose your paper "On the Structure of Event or On
Causal Connection and Prediction" together with the
comments of the refereej

!• The paper is uncleari it contains many theses
which might be worked out separately and at great-
er length.

2» The paper takes a view of causality not in
keeping with the one prevailing in most modern
treatises on the subject. This of course is the
author^s right; but he should, I think, state why
he rejects the thesis that cause and effect are
not events, but states of physical Systems corre-
lated by laws of nature« Lenzen' s recent book on
causality might be useful in giving some perspective
if Dr. Reiser wishes to rewrite or expand his paper.

We appreciate very much your sending the paper to us. By
all means write to me further if you wiah to do so«

. Sincerely,

^Ij^tL^M^^
C, West Churchman
Editor
Philosophy of Science

enclosure

CUCimag
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EASTERN DIVISION

Executive Committee

Nelson Goodman, President
WttraiD Sbllars. Vice-President
Alan Pasch, Secretary-Treasurer
Paul Weiss
Richard M. Martin
J. B. Schneewind
Kurt E. Baier

Richard M. Rorty
Rogers Albritton
Raymond Klibansky

Ofice of tke Secretary-Treasurer

Box 246

College Park, Maryland 20740

March 31, 1967

Dr. Max Rieser
519 West 121 Street
New York, New York 10027

Dear Dr. Rieser:

Thank you very much for your letter of March 22nd. I am
sure the 1967 Program Committee would be glad to have you submit

a paper for the Boston Program. Since I cannot presume to speak

for the Committee , I cannot of course predict what the Committee '

s

decision would be. Nor am I in a position to advise you which of

the two papers you mention to submit. Both sound interesting, but

you would have to decide which of the two you would prefer to read
if the Committee invited you.

The Committee has arranged a procedure for reading during a

very short period the papers submitted to it . This procedure re-

quires that everything be submitted in triplicate ; otherwise

,

material would have to be sent from one member of the committee to

another and it would be impossible to select the papers in time to

meet the deadline of the Journal of Philosophy for the finished

program. And since the Journal will require an abstract of each

paper, we must ask that the abstract be submitted for each paper.

I wish I could teil you that a Single copy of one of your papers

,

without an abstract , would suffice , but I do not see how the Com-

mittee could function with respect to your paper this way.

If I can be of further assistance , please do not hesitate to

write me.

Sincerely yours

,

Alan Pasch
Secretary-Treasurer

AP:ltm



April 11,1867

Profoßucr Al'i.n Paach

H^storr- DlvislOA^
lex 246
Ccllögs Parlc^aryiaud 20740

I>ear Profo^aor Paücli:

i'hnnic -jou fox ^oax ikind ietter of üiaPoh 31,1967
whloh rcaahed dg April 8 (lest ;iaturday) and wae poötmeirk^d Ai^rii ö.
As a rösult Xt Lt hlow aiffioalt for me Vö sead jfou th« paper
Indicated ('^On the stmoture of eT€?nt or causal ootincjctioiil) »o
that ;^ou üiay reo^lve bv^fore or on April 15#3: would tberefore ask
you to bear vdth m« J!^ f«v;' nore d?:73 •! .A pr0ti.y. Crrtaln taet it would
reitch ^'Ou in thu weeic of April 16-S2pl9e>7,

;1inocrel7 7 cur».

Dr. Msz nit^aer



Wien, 15.April 1957

Sehr {;'eehrter Herr Doktor!

\

Entschuldigen Sie , bitte, dass ich so lange geschwiegen habe,

aber ich habe bis vor kurzem mit dem Abschluss des Buches alle

Hände voll zu tun gehabt. Jetzt ist das Manuskript fertig und wird

wohl bei Kohlhararaer-Stuttgart herauskommen.Allein ich weiss , dass

jede Art von Buchpublikation zugleich ein Geduldspiel mit dem Ver-

lag darstellt. Ich glaube zwar, dass es sehr gut gelungen ist, aber

der Mensch denkt und der Verleger lenkt.

Leider kann ich Ihnen bezüglich Ihrer Arbeit keine guten Nach-

richten bringen.Unsere Zeitschrift, die ja lange genug zwischen Le-

ben und Tod geschwebt ist, scheint nämlich jetzt schliesslich wirk-

lich ihren letzten Schnaufer zu tun, besonders da der ja auch Ihnen

wohlbekannte Herr Sexl einen Schlaganfall erlitten hat und daher

nicht einmal das wenige mehr tut, was er bisher getan hat .Vielleicht

wird es mir noch gelingen, Ihre Arbeit wenigstens in die »»letzte

Blaue" hineinzubugsieren - aber wenn ich offen sein darf , sehr gut

sind die Chancen nicht. Ob wir dann die »»teure Tote", die »»Wiener Zeit-

schrift" , endgültig begraben oder unter einem anderen Namen und bei

einem anderen Verlag weiterführen, ist noch ungewiss. Philosophische

Zeitschriften sind eben ein Verlustgeschäft , und es wird schwer sein,

einen Verlag zu finden, der das durch Herrn Sexl vermurkste Unter- .

nehmen, wieder auf die Beine stellt.

Was gibt es Neues in New York? Ist Schneider von der UNESCO

wieder an die Columbia zurückgekehrt? - Übrigens habe ich in der

letzten Nummer des »»Journal of Philosophy»» eine Antwort auf den

seinerzeitigen Artikel von Walter Cerf über den existentialist man-

nerism ^elesen, Autor ist der jetzt in Köln lehrende Professor Land-

grebe.Facit:der deutsche Obskurantismus lässt sich auch durch die

gröbste Kritik nicht stören.

Planen Sie in diesem Sommer wieder nach Europa zu kommen?V/enn

sie das tun, lassen Sie mich bitte rechtzeitig von Ihren Plänen

wissen. Vielleicht können wir dann recht-zeitig wieder etwas arran-

gieren.

Inzwischen die besten Ostergrüsse,auch für Ihre Frau Gemahlin

Ihr sehr ergebener /

iina l^ *^H

/

\ *•*'.



Maroii 22, 1967

Profeaaor M^n Pnsch
Box 246
College Park, Md 20740

Dc&r Profegaor Paaoh:

I v^oaid ba abla to auoiait xO£ the pro^ram
of tihe oomlng maellng of the iestarn JDivision Jn Deocmb^r 1967
In Boaton 1«) a papex eutitied '*Qn tiie Btraoture of eyent
or oauöal oonaeotion eod creoilction { 9 p^gee in typaaorlpt)
whoäe Oerman veraloia was aooex-ted abroad bat not publlauea ad
;^et or 2«) a paper v3rititled *'glabötaucQ anu raeaning of the arta''
whioh waa an Invltod paper for the jpeatsohrift of Prof , vaadj/alaT
Tatarkiewioa in W&r^aw, tba fafro^ia Mlstorian of aeathetica
and luember of the Poliah Aoadem^ of SAtacidea whose papera
mxß öOmotlaiöa also pabliiihed in thi? oountry (In "The Journal
of the Hiatory of Ideas" and In *'The Journal of Aeathetloa and
Art Orlticlara " ^ud in ^Ph'sno^c^nclor:^^'* ) • Thn Festschrift in '

queation ia not published aa yet.

1 have oarbon oopieß of the above papera and
ooulü fcrv/ard to tbe ^ommittef^ one of th?fee den«ndlnp on
whioh pf»per you would prefer but I heve at the freaent ti-Q
no tr?xt ^'In triplioate" and no '*Bl:5stract",CoiTlr? you teil me whether
the Program Coiiimittee would be eatiöfied ith tihiav One mamber
of thiö GonirrittGe , Prof .Kurt Baier oornmented Trom AUötralia
fv;here he waa profeaaor at that time on a paper of mine printed
in '*The Joi^rnal of Phile aophy" v.hare noet of m? papera apneared.

Although I am for laany yenrn on the Kditorial
Council of "^The Journal of Aeathetioa and Art «Tritioiam'^ and ms
papera on anoh aubjecta apT;eared not oaly in this onuntry but alao
in the Journala of Paria,Turin,Rome,Bonn,Athene ^iSaplea. I waa
never approaohed b;; tho Progran Goramittee on theae Bubjeota,

3incerely youra,

Dr« *^ax Hiffser



XIV. INTERNATIONALER KONGRESS FÜR PHILOSOPHIE
WIEN

2.-9. September 1968

Universität Wien

A-1010 Wien, Universitätsstraße 7

Wien, am 11- Nov, 63

KOMITEE:

Präsident:

Leo GABRIEL

Vizepräsident:

Erich HEINTEL

Generalsekretär:

Curt CHRISTIAN

Herrn Professor'

Dr, Max Rieser

519 West 121 St,

,

New York, N, Y. 10027

U, S, A.

Mitglieder:

Emerich CORETH
Johann FISCHL

Rudolf FREUNDLICH

Rudolf HALLER

Friedrich KAINZ

Victor KRAFT

Johann MADER
Ren6 MARCIC

IVlaximilian ROESLE

Ulrich SCHÖNDORFER
Balduin SCHWARZ
Amadeo SILVA-TAROUCA

Beda THUM
Viktor WARNACH
Paul WEINGARTNER
Hans WINDISCHER

Karl WOLF

Hochverehrter Herr Professor-

Entschuldigen Sie bitte die verspätete Antwort

auf Ihr freundliches Schreiben vom 1. 9- d. J,

,

Bei Durchsicht unserer Kartei habe ich keinen

Vermerk, daß von Ihnen, sehr geehrter Herr

Professor, der Kongreßbeitrag von ^ 22 einge-

zahlt worden ist. Die Kongreßakten können je-

doch nur gegen entrichteten Kongreßbeitrag

ausgeliefert werden. Sollte unserem Sekretariat

ein Irrtum, im Hinblick auf die von Ihnen über-

wiesene Kongreßgebühi;;^, unterlaufen sein, dürfen

wir Sie bitten, uns angeben zu wollen, durch

welche Bank Sie Ihren Beitra,p: überwiesen haben.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung
,0

ti ^(l Üu^rrXlrrp,
Wiss. Ass. Dr. Ulrike Angsüsser



XIV. INTERNATIONALER KONGRESS FOR PHILOSOPHIE

WIEN
2.-9. September 1968

Universität Wien
A-lOlO Wien, UniversitätsstraBe 7

Wien, am 25- Feb, 69

KOMITEE:

Prftsldent:

Leo GABRIEL

Vizeprfttideat:

Erich HEINTEL

OeneralfekretAri

Curt CHRISTIAN

Mitglieder t

Emerich CORBTH

Johann FISCHL

Rudolf FREUNDLICH

Friedrich KAINZ

Viktor KRAFT

Ulrich SCHONDORFER

Balduln SCHWARZ

Amadeo SILVA-TAROUCA

Beda THUM

Victor WARNACH

Hans WINDISCHER

Sehr geehrter Herr Professor^

Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen, sehr geehrt«>r

Herr Professor, die Fahnen Ihres Beitrages zum XIV.

Internationalen Kongreß für Philosophie zur Korrektur
vorzulegen. Da die Kongreßakten auch Kurzbiographien
der Autoren enthalten sollen, darf ich Sie darum bitten,
auf beiliegendem Blatt die gefragten biographischen
Angaben zu machen, eine Charakteristik Ihres Forschungs-
gebietes zu treffen sowie Ihre wichtigsten Veröffent-
lichungen anzugeben. (Das vorgegebene Zeilenausmaß
soll nach Möglichkeit nicht überschritten werden). Ich
erlaube mir auch auf die Möglichkeit zur Bestellung
von Sonderabdrucken Ihres Beitrages hinzuweisen. Als

Richtpreis hat der Verlag für 25 Sonderabdrucke mit
Deckblatt und Umfang von 4 Seiten ö.S. 135,-- genannt.

Mit der Bitte um ehestmög] iche Rücksendung der korri-
gierten Fahnen, sowie des ausgefüllten beiliegenden
Blattes, zeichne ich mit dem Ausdruck vorzüglicher
Hochachtung y^ . ^

0h ^z;;^
i.A. Wiss. Ass. Br.Ulmke Angsüsser



Prof.Dr.G.Schischkoff
Universität Salzburg

Herausgober der (s):

Zeitschrift für philosoph. Forschung

Philosophischen Literaturanzeigers

Philosophischen Wörterbuchs

D 809 Wasserburg/Inn — bei München *)

Mozartstraße 15. den 21.7.1973
Tel.: (08071) 2856

Lieber Freund von Rintelen l

Soeben habe ich den Aufsatz vom Herrn Max Rieser gelesen, und ich

stimme Ihnen zu, daß die Arbeit bei uns aufgenommen werden kann. Das

'.können Sie dem Kollegen in New York bestätigen, mit der Bemerkung je-
i \•doch, daß v;egen der großen Materialüberlastung unserer {Redaktion vor

litte des nächsten Jahres mit dem Erscheinen nicht gerechnet werden

kann. - Tatsächlich habe ich seit Monaten große Schwierigkeiten mit

neuankommenden Manuskripten, wovon ich die meisten (sofern durchschnitt

lieh und darunter) sofort ablehne und zurücksende.
/

/

Ihren vorletzten ßrief konnte ich deshalb nicht früher beantworten, da

ich erst den Satztermin der Buchdruckerei, die sich jetzt übrigens in

Landau/Pfalz (nicht mehr Neustadt) befindet, erfahren wollte. Leider

konnte man mir - wegen der BetriÄ)sferien - eine etwas unsichere Aus-
ikunft geben: demnach will man spätestens um den 5. August mit dem Satz;

beginnen, so daß ca. 2 VJochen darauf die Korrekturfahnen an die Auto*^

ren versandf werden sollen. Sie können gegebenefalls um den 22., spä-

testens 25". August mit der Korr .-Sendung rechnen; das wäre etwa 3-4

Tage vor Ihrer Abreise in die USA. Mehr kann ich leider nicht sagen,

und der Verlag ist während der Sommermonate ebenfalls machtlos, ge-

naue Einhaltung von Terminen zu verlangen.

Sollte es mit dem rechtzeitigen EmpfaT.g doch nicht klappen, dann v/är's

doch zweckmäßig, Sie würden - anstatt noch einmal vergeblich zu mahnen

- die Unterlagen zum Aufsatz zur Erledigung der Korrektur mit auf

die Reise nehmen und die Anschrift unmittelbar dem Verlag mitteilen,

damit man Ihnen die Korrekturen direkt schicken kann,
j

Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und viel Freude an den Begegnungen

mit amerikanischen Kollegen und Zuhörern Ihrer Vorlesungen,

bin mit herzlichen Grüßen

I^V^*^ f^ ^.'-i-WXr^l—

•) Redaktionelle Besprachungen in Salzburg und In München nur nach Vereinbarung



Prof. Dr. G. Schischkoff
Universität Salzburg

Herausgeber der fs):

Zeitschrift för philosoph. Forsdiung

Philosophischen Literaturanzeigers

Philosophischen Wörterbuchs

Herrn

Dr. Max Rieser

519 West 121 Street

New York

D 809 Wasserburg/Inn — bei München *)

Mozartstraße 15, den 8 . 3 • 1 974
Tel.: (08071) 2856

Sehr geehrter Herr Dr. Rieser!

Ihren Aufsatz habe ich im Monat Mai des vergangenen Jahres durch

Herrn von Rintelen mit seiner Befürwortung der Aufnahme erhalten

und konnte bald darauf das Manuskript an ^^^^er Redaktionskura-

torium weiterleiten. Es ist zwar eine Formalität, aber die letzte

Entscheidung darüber kann nicht von mir allein, sondern in Zu-

sammenarbeit mit den 5 Herren des Redaktionsstabes gefallt werden.

Nun ist aber unsere Redaktion mit Material so sehr überlastet,

daß Arbeiten, die in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres

eingetroffen sind, nicht vor Spätherbst dieses Jahres veröffent-

licht werden können. Sobald ich das Manuskript vom Kuratorium^

zurückerhalte, werde ich es zwar gleich auf den Plan zur baldigen

Veröffentlichung setzen. Ich kann aber unter den gegebenen Um-

ständen nicht garantieren, daß Sie die Korrektur auch tatsächlich

noch vor Ende dieses Jahres erhalten werden.



In der nächsten Woche beginne ich mit meinen Vorlesungen
an der Salzburger Universität im Sommersemester^y Sollten
Sie bald einmal wieder nach Salzburg reisen, würde ich
mich freuen, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen.

Inzwischen bitte ich um Verständnis für die von mir
geschilderte Lage und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Ihr sehr ergebener

^s^^p-^^-vko-

;^; ljt>*OiJÄr /^..'5o.

n



./

New Yorki den 2./\pril 1974

Sehr geehrter Herr Professor Sohlaohkoff

,

loh erhielt gestern Ihr
Schreiben v. 28. III.1974 nnd beeile mioh mit Pank zu erwidern,
loh habe keiner Einwan^ gegen die Placierung öee Aufsatzes unter
PiakuE-aionen,wofern Ihnen dies angebracht scheint. loh habe den
entsprechenden 2uaatg mit Beaug auf Heiohenb&kCh yerfaset
und es sind zwei Möglichlj^eiten vorhanden;
Entweder Jie laesen den Aufaat2 i^tehen und fugen diesen /Zusatz hinzu^
wobei die unter 4) angegebene Literatur um eine weitere fionnung
vermehrt ist oder Sie etreiohen den letzten bsatz beglnned
die zwei letzten ;^eilen a^uf Seite 17 (£lne Aenderung von Tatsachen. •••
•....) bis zum Schluss und ersetzen diesen Absatz durch den neuen
Auf !?eichenbaoh bezuglichen Zusatz .Vielleicht ist die erste Alternative
ratsamer. Tile Literaturangabe ad 4) natürlich nach dem Zusatz.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und die Vorschläge.

;

/
7alls meine Absichten sich

verwirklichen la^sjbnbln ich am 24.Llal in Zürich und wahrscheinlich
zwischen lS-17 .J\mi mit meiner irrau in Salzburg ^d ann in Bad Ischl
Pension Heus £urpark,V71esinger Strasse 3»

loh hoffe daher

9

ile in Salsbur^g sehen zu können.

/ ^

Mit den besten GrUsaen
/ "

,

/ ihr sehr ergebener

y
/

/



^ «9 WEST la STRECT

On th3 struotiire of event or oausal oonneotion

(Ab3traot)

The dlsoussion of oauaalits was in general vltiated by the fact that

no distinotion was made between the general principle of cauaalitj

and the partioular oausal lavm. Thla leada to oonfusioa and miaunder-

Standings slnoe the^ have logically and epiätemologioally a dlfferent

oharaoter: the general law of oaasality is of slmilar texture aa tha

lawa of Identity and oontradlotioa , it la tranaempirioel for a priori)

and analytioal while the partioular oausal laws are sjnthetio and

empirioalt The general law ia patterned on the permanent and immanent

struotur© of event and transoenda the limlta of empirioal knowledge,

it exhibita being analjtioal the proper tiea of gonerality ,certainty

and neoeaaitsf while the partioular oausal lawa laok theae propertiea.

AS philosophj (for inatanoo Eume ) or philoaophera of soienoeffor in-

atanoe Hans Beiohenbaoh) did not make this olear distinotion,errora

had to result beoause the partioular oauaal laws were attributed thereby

oharaoteriatioa whioh belonged only to the general rpinoiple of oausal-

ity.

AS the genr^ral law of osusalit^ asserta inplioitly a oertain

struoture of event -but no more- there ia no senae in saj^ing that

modern phyaioa re.leot it or that it is not valid in the miorooosmio

aphere sinoe to deny it meana to denj? iiaplioitly the atruotura of any

eventÄ and to rejeot implioitl^? all eventa. ün the other hand tha

general law of oausality doea not inoreaae our material knowledge of

natura it providea merely a method of behavior and inrestigation.

It expressea^hov/ever, a oertain stability of natura and aaaumea

in the field of djnamio ohange idot a siiiilar role aa the lawa of

identits and oontradiotion aaaume in the realm of statio thinghood,

Uax Rieaer

Sew York Cit;



On the otruoture of Event or On Causal Conneotion

and Predlotioiji ^)

HanQ Reiohenbaoh statesS) that"the es<3enoe of knowledge i

generalization " and that "generalization is the very easence of ex-

lanation"; that "explanation is reduction to oauses." "Causal relation

..•ia a relation of the form : »if- then» .Its meaning consiata in

the atatement of exoeptionleaa repetition* • • . if then alwaya, "

He givea the follovving example: "if a metal ia heated,it expanda/'

He oomparea auoh oauaal lawa with"theorema of geometry" e.g. ''All

trianglea have an angular form of 180 degreea/' öuoh atatementa

"allow ua to make predictiona," But acoording to Reiohenbaofe "the

axioma of Euoledean geometry,the prinoiplea of oauaality and aabatanoe,

are no longer reoognized by the phyai#« of our day /'3,) "The

lawa of probability take over the place onoe occupied by the lawa of

oauaality." Thia ia proved "by Heiaenberg'a famoua prinoiple of in-

determinaoy ." "Oauaality ia an empirical law and holda only for

maoroaoopio objeota,whereaa it breaka down in the atomic domain,"

Today "the functional oonoept of knowledge ...regarda knowledge aa

an inatrument of prediotion. ."

Thia Interpretation of oauaality ia miataken ahd the

erroneoua compariaon of partioular oauael lawa with the theorema of

geometry ahowa where the error liea^ in the laok of differentia-

tion between the generei prinoiple of oauaelity aa against the

parjbioular oauaal lawa, The former ia analytioal and haa the oriteria
^'

i%€jL •<a5/V>t /2M^ ___-.__
japer^ftftread at tlie "-»-nternational Congreaa fcr the Philo-

aophy of öoienoe" in Zürich,äwitzerland,August 23-28,1954
2) The Rioe of Scientific Philoaophy /Jniveraity of California
Preaa,Berkeley and Loa Angeles -1951
3) -^ouis de Broglie atill recognizea them



of neoeasity and certainty v;iiile the latter have not. Reichenbach

falls to 366 that in substituting probability lawa for particular

oausal lawa he doea not falaify the validity of the general principle

of oauaality which resemblea in ita neceaaity and generality the lawa

of contradiotion and identity and ia not verifiable •Particular oauaal

lawa muat be verified.

The general law atatea roughly that "every event" or "change" "haa

a oauae''. Now "change" ia an empirioal concept although the general

law aa applied to ohange ia not empirical.^'hia presenta a baaic

diffioalty, Purthermore oauaality ia not concerned with "aucceaaion''

nor ia it exprea^ible in terma of time, But if there were no

"auoceaaion'^ of eventa, "oauaea would be auperfluoua. Oauaality doea

not deal with the "vvhen" but the "how'' of eventa i.e. their geneais.

It ia therefore oonoefned with the atruoture of event, It ia the

abatraot expreaaion of the raodel of the atructure of event,the

atandard form of all eventa. If the analysia of the atructure of any

event aa auch would yield analytically "oauaality" ,the aaaumption

that all eventa have cauaea vvould be Juatifiable on rational grounda.

An event ia alv/aya compoaed of two elementa, a fact and a faotor

frora which it prooeeda. Äny new fact ia due to some unknown factor x.

Theae two elementa are called abatractly loauae and effect, "Oauaality"

ia an analyaia of event and it affArma : there ia no reault without

event and nc event without reault, The reault ia alwaya a part of

aome eventa But Juat aa "event" impliea aome reault , "reault"

impliea some event. The aimpleat inatance of event ia an act of

motion. If we deny the atructure of event aa outlined above , we are

left with motion without a moving aubjeot or a moving aubject without

the trail of motion. liotion ia cauaal qua motion ainoe motion ia

action per ae. If a thing (e.g. a bullet) movea, it "oauaea " aomething

6ven without a apecifio target namely the trail which ia the counter-



part of its motion. Denial of thia atructare of event would eliminate

the bullet bat leave ita mgTygirnt raotion which ia oontradictory •

Oauaal oonneotion ia thua the very easenoe of event; ita denial

would 1 iply the denial of all eventa.It ia inconaiatent to affirm

eventa and to deny their atruoture/i^he importanoe of thia conoluaion

to methodology of aoienoe ia obvioua.

We add nothing to our material knowledge of thinga by atating

that recsulta are reaulta of omething aince thia ia iraplicit in

the ooncept of reault or by aäing that the element which ia a part

of an event (i.e. effecti preauppoaea the whole eventfeapecially ita

unknown beginning etc. öuch principle adviaea ua merely to look

oloaer at the atruoture of every particulsr event .Thia problem muat

firat be poaed ,it muat be preaumed that there ia aome unJoiown

atraoture.Thia ia the rnoat important practioal part of the \7h0le

Operation .What followa ia the reconatruotion of the whole event

of which we aaw ftrat the tail-end only called^effecf! In other worda:

if we are able to furniah a oompletely adquatei deaoription of an

event the uae of the word "oauae" ia unneoeaaary it neither adda to

nor detraota materially frorn thia deaoription. The material deaoription

v/ill not be altered by the injeotion or the ommiaion of the word

"oauaa"»

What ia negatively expreaaed by the principle: ex nihilo

nihil ia aa^erted affirmatively by the general principle of oauaality

namely laliiuid aemper ex ali^uo. ^he principle achievea in fact

on the plane of eventa or in the area of dynamioa what the principlea

of identity and contradiotion do in the doraain of static facta. Thia

ia the form thoae lawa aaaume when applied to changea i.e. eventa.

In the example ''all heated metala expand" the heating

ia viewed aa the cauae of the expanding. -öut both heating and ex-

panding are done uno acta . It ia one event analyzed by ua into

two componenta oalled "cauae " and "effect" which are,however,



two 3ub.1ective aapeota of ttxe same faot. We "explain" ttie expanding

by the heatlng bat in reality we analyze the event and reoonatract

it. There is therefore little aense in aaying thst cauaality is

bboliahed or replaoed by aomething eise becauae there waa nothing

to repleoe and nothing to aboliah.-ümilarly a man might deolare

that he woald abandon the uae of anb.Jeot-predicate aentenoea becauae

the latter Involve unjudtiflable raetaphyaical aaaumptiona about

the natare of the world.But hia deciaion woald have little bearing

on the praotioal coarae of hia inveatigations not would it ohange

the face of th« earth .Whatever hia method of expreaaion night be,

Hxpiua will atill ooagalata into HO,

Oauaalitj» ahowa the atruoture of eventa.it aaaerta merely

that there are eventa and that everything ia an event. Bat all

faotual relationahipa in the world are eventa.Caaaality ia grounded

in the atructare of any imaginable factaal relationahip between

things.Walking ia oauaal per ae aince it implies a raoving aubject

and marka left by it.Denial of the general law of oauaality involvea

the denial of all factaal relationahipa in the world.

Thaa thia law ia merely an abstract model of the per-

manent atructare of eventa, it ia an expreaaion covering thia per-

manent akruotare.One might ob^ect that we have only exohanged the

Problem of oauaality f.r that of event and raaat aak in turn why the

model of event impliea neoeaslty and generality. Bat thia objection

wottld not be well taken becaude we aaaame here ea general and

neoeasary what ia iiipliclt in and evident frora the form of any

event. l'he event ia viewed aa a "produot" preauppoaing aomething

that doea the"prodacing " . It merely excludea autogeneaia by de-

finition.

A3 a aubdiviÄion of facta our actiona are also eventa. ilan
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aa an agent asaames the role of the factor in the event.lf oauaality

means 1) redaction of all facta to events and 2.) Interpretation

of all events as acta then oauaal necesaity ia clear for atill

another reaaon; non-oausal aotivity ia a contradiction sinoe the

effeot ia the neceaaary oorollary of every act by definition, To

try to "aboliah" oausality raeana to tilt windmilla. To say that

it ia not valid in the miOjfcocoamio domain meana to exclui|e thia

domain from the realm of eventa. Sven if there were teohnioal or

logical impoaaibility to determine the particular cauaal atructure

of the microacopio event thia would dtill not mean that it haa

no auch atraotnre.And to aay that cauaality ia an empirical lav/ ia

tme of all particu^lr lawa but not of the general prinoiple.

If all eventa have a "oauaal" atructure any event muat

exhibit it bat the general law muat not be a aummation of the

particu^gp^ oauaal lawa although the latter may be patteraed on the

former Juat aa it not neceaaary to know all the two'a in the world

to infer that two plua two ia alwaya four. If we limit the validity

of particular cauaal lawa by "degrading" them to probability lawa

we change nothing in thia order of thinga aince neither generality

nor neceaaity are retiuired for auch lav/a even within the meaning of

the general law.Thia ia an illuaion drawn from the form of the

general law .The latter ia a "blueprint" of event but it doea not

preauppoae that a correct blueprint muat be found fitting aome

partiouajLr event,

The form of all aubject-predicate sentencea -where the predicate

ia a verb -ahowa that there ia logical impoaaibility of viewing eventa

otherwiae than oauaally aince they all iraply cauaality and are a

linguiatic cryatallization of the general law, ''x ia writing''

meana " x ia caaaing marka** but even "x ia Walking" impliea cauaal

action inasmuoh aa any action ia omuaal ^ua action • *^The river

flowa' (grammatically non-active verb) ia alao



patterned on ^x doea something" , All propoöitiona dealing with

events imply oausality aa the framework of a natural langnage on the

level of event,

Ölatorically apeaking empirioal cauaal lawa were not derived

from any addition of events or baaed on any atatiatica -rather were

they an attempt at the Imitation of the general law , an atterapt

to make a blueprint of the atandard atruoture of aorae facta. If

orrectythe blueprint would of couraemenuine generality aa different

from a generalization from induotion. »»hether thia ia feaaible ia

another gtueation. ^^oledean geometry waa indeed baaed on aach a

method and «Spinoza tried to apply it to raetaphyaioa.

"i ia mortal " ia a particualr oauaal law. Mortality ia

uaed here intenaionally aa a property but the aentence may mean

two thinga: 1.) "x will die" or 2.) "x muat die", iiiow 1) ia merely

a prediotion while 2.) ia a cauaal law from which - if it were true-

1) would follow analytically . 'i'he atept from 1.^ to 2) marka the t

tranaition from an empirical aasertion to the oonstruction of a

cauaal law. "X ia mortal" ia,however ,equivocal aince it doea not

ahow clearly theae two implied meaninga. "x muat die" ygmrwgY cannot

be verified empirioally ,ita denialnevertheleaa doea not involve

a contradiotion auppoaing that "x ia a man". Yet in thia oaae v;e

have not the olighteat doubt that x will die.Where ia the aource

of thia empirioal certainty? *^uat we really await the death of x

in Order to know the truth of the aentence "X ia mortal" ?

Linguiatically -but not I cgically -the aentence a) "all ravena

are black" ia aimilar to b) "all men are mortal" but theae aentenoea

do not oarry the aame degree of oonviction.Our certainty jotixta ad b)

ia much greater. But the form of the aentence doea not ahow it. Of

oourae there ia a differenoe between them in that b) ia convertibla

into a aub.ject-predioate aentenje v^/here the predicate ia a verb



while a) la not so convertibl», However, the certainty ad b) might

be due to the fact that we have aome blueprint of "man" in our

mind where "mortality" belongs "esaentially" to that blueprint

while the color of the raven ia not ao "essential". oome propertiea

ma,7 be crucial and the assumed knowledge of them might lead to the

oonstruotion of particular oaueal laws that Claim overtly er tacitly

that generality required by the general law. If true such propertiea

would belcng to the basic struoture of some facta.

We know on the basia of the laws of geometry that if "3"

would prooeed on a straight line in any direction on the surface of

the earth, he would return to the starting point because the earth

ia a sphere/i^his outoome would be oertain under certain ideal oon-

ditiona. "d" must not make aotually the trip in order that such a

"prediotion" be verified. '^he permanent model of the earth guaranteea

it. ^hMQ in empirioal knowledge we try to oonstruct quasi -permanent

modela of empirical facta and the correctaeas of our ao called

"prediotiona" hingea on the correctneas of thoae structurea. dowever,

these are not genuine predictiona since they can be inferred from

the modela. If "mortality" would belong to a standard-model of '"rpan'^

the death of an Individual cou^d be "predicted" safely i.e. shown

deductively. Many^preciotiona" are merely dednctions from Standard

modela oouched in terma of time although the model ia "timeleaa".

It ia , however, inadmiaaible -aa doea Beichenbaoh- to e^uate the

lawa of geometry with particular oauaal lawa which have no per-

manent atructure of the geometric modela.

What oan be inferred from a permanent atructure of some fact

oen also be "predicted" with certainty but thia is not a real »'pre-

diction". Prediotion is not the purpose of knowledge aa auch although

a correct prediotion verifiea the latter. It ia merely a correlate

to knowledge but not ita oharacteriatic. Bsaential " facta of
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structure are not found induotively by statistioa but on the basia

of the knowledge of the atructural pattern of faot, These "essentiala"

nrast be "aeen" or graaped and what is more, we oan constract our

statistioa only if we have diaoovered previoualj? this baaic structure

of fact. Otherwiae we would be unable to draw our atatistioal raodel

namely know the essential elementa of the equation. - The relative

certainty of empirioal lawa ia baaed on the knoweldge of such oaloul-

atory modela ahowing the baaic elementa of fact aa to number ,ahape

,

motion etc. '^'his may reiuire a better knowledge of the oomponent

factora i.e. in the last inatance an analyaia of the microacopic

domain.

'j^his theory-if it ia a theory- eliminatea to some extent

induction aa a logioal Operation and takea empirical facta aa a

poasibleobjeot of oalculation for the oonstruction of the modela

of facta in the courae of aoientific inqtuiry, It triea to make them

amenable to oalculatory procesaea i.e. certain techniquea that

guarantee the atability of calculation whioh then reaulta in

-miatakenly- ao called predictiona.

Aaaemblage of facta aa such ia no logical method and it pre-
by

auppoaea a certain viewpoint txxm which the collection of thoae

facta ia regulated and auch a viewpoint presuppoaea aome '^under-

atanding'' of thoae facta i.e. the knowledge of aome aignifioant

characteriatio of them. Aaaemblage of facta without regulating

viewpoint would lead nowhere.A oorrect knowledge of the facta

and of the ''lawa" governing them oan be attained only on the baais

of the knowledge of the eaaential atructure of the facta at hand.

To thia end the aaaembling of the facta ia oertainly neceaaary

but by itaelf not aufficient. ^here ia -atrictly apeaking- no

logic of induction but only an induotive method i.e. a aet of

praotioal rulea of aaaemblage and aeleotion of facta while the
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"lawa" are aet up on the basia of the knpwledge of the permanent

patterna of the atructure of thoae facta, ^t those patterna maat

be firat diaoovered by "intelligenoe" , 4i
)

Uaz riieaer

llew York >^ity

4.) Compare ny artiolea : "Caasation.Action and Creation " in
H ^Kf?K''?^^ °f

?hilo3ophy",Vol. JaxviI,ao.l8 August 89,1940 - and
4^ «m!*^?*^°^°8.^°^ Inveatigation into the General Law of Oauaality"in "The Journal of Philoaophy" ,Vol. iLV.iSo. 24, November 18,1948



SaJfag^Atjfaotar« of event or oaaaal oonn«otlon

Hau. H.iohenbaoh «tat« fl) that «tHa «SBeno« of Jmcwledg. la gtneralla.
atlon-«

;
that »gen.raU«ation la thi very aaaanoa of axplonatlon « ; that

-explanatioa la raduotloa to oauaag-; that oaaaal relatloa ,..le a rela-
tlon Of tho form ;«If .-thon» .It3 meanln^ coaelata in the atatament of
•»aptlotaeas r8p6ti;:ioft,. af >-than alwa?«" . Ue givea tba foUowlng ax-

*^^*nhiMSiii*"*^
*® ^**"'®* '^^ «xpanda." He oonparoa euoh oaaaal laM

wlth xteteamtts cf ggoaetry" «.3. "all trlanglea hava an angalar fom
of 180 dagroaa", Suoh atatamaata "allow ns to aaks pradlctioaa", Bttt

h9 aaya, '»th9 axloma of ^-uoleloan geoaotry.tüfl ptiaoiia«8 of oaaaallty
aod Bubataaoa are no Ictsgar reoosnla«d by tb« phjaloa of our day«. Thle
la not ganerftUj oorraot beoauaa ioala do Bxoglio etlll raoognizoa
tiM Talldltj of tha oaaaal prlnoipio and th« i?usalau Ttarxiat philosophera
nalntaln It wlth forvor an« oonaldor Ita rf.Jcotloa a nihillstio soaptiolam,

Rolohanbaoh afflrca für therraora : "She lawa of probablllty taka over tha
plaot onoa oooupiad by the laws of oaaaallty," ihle ia provad "by Haiaen-
barg«8 fanjoaa prlnoipla of Indeteraonaoy." «Oauaality ia an eraplrioal law
and holde only for maorsooplo obj9ota,-jheroaa It breoke town in tha atomio

donaln," Today ••the far.otloaal ooxioopt of kno'.7lad«a ••xogards knovilad^

as an laatraaaat of prealotlon'»»,»''

Ihla Intarpyatatloa of onuaality la arronooita for aevoral raaaona«,

!•) the aathor oakea no diatlnotion betriaen the (ranerol law of oauaallty

anä portlonlay aausal lavTHi/lie oompüre^ paartloalM oauaol low« with

ttewoina of gemetry aXtuo:gh tho^ are Incongruent and thls oonatltatca

a typloal "lüetabaal« ele allo genoa". aeueal law© refer to eventa^ theoreiad

Of geometrs ara Dc$Äur«iXienta of atotlc btru.otaraa »It maj ba that partlo-

nlar oauaal law eeplra to the otatua of gconetrioal thaorama but thay

oonnot aohi^vc ItfTenlalsof thoorf»rri3 of joometry and dc-nlala of partloular
a

oausal lawa hav« viry dlfforent o 01130iadaoaa. Aa fr the oonfaalon ad 1*)

It nmst ba str^saaod that tho f^narol prlnolpla of oauaallty haa tha pro-



or n«o«88lt9 aud oixtaintj whii« tho pertioalar oaa»al law« laok them*

fttrtheriüor« It X% -what ehotad be ahow»- anaiytioal whlle tht uartloulor

oaaaal laws are odrtalnl^ ayath6tloal#(Tbla diatlnation was rejeotad

bat I oamiot daal with this (j^aestlon li$rir)#£taloheubaoi:L falle to sea that

In aabatltutlng ptobablllty lawo for partlcular oauoal lawa he doea not

abollah the raiidlty of the general prlnclple of oauBclltythe merelj? In-

terpreta thom aifrorentl;? whllo on the othcr hsnd the cenetal prlnolple

of oaxiaality r^aen^bloa In lue neoeaelty and gcnerallt? and perhapa

in Ita analstlclty th^ lawa of Identtty anfl oontradlctlon and la

not verlflable whlle partlcnlar oaneal lawa eist bt verlfled,

Th« general prlnolple of or;U&elltystatea alUipJ-y that ''every

erent** or ^erety oüenge^ -and all changoa are evanta and all erenta
la

i'
evident^'«It

are ohangea- ''hae a oaiaa^'* Thia prinoipie/tiae tue oharaoterlatlis of

generalit;;^ neoaaalty and oertainty and aa auoh oannot be emplrloal al-»

though th6 conoepta3Qf of ohange or event to whioh it appllea are enipirio-

all» aef^rred to ppjrtloular oattaal lawa the anal^^aia of Home or Helohen-

baoh ma; bo oorxeot but apn^ied to the general law of oauaallty it la not

and therefore Kant aaaumea that thia prlnolple waa a priori and aynthetio

But If it were ej^nthetlc ^then It would be iaexplloable^If it were ana-

iytioal ^a aolutlon would be poselble bat the oouoepta of eyent or ohange

do not eeein to ixrrply a oai'xe« -*7he partiopJ.ar caa;;:>al lawa -for Inatanoe

**heated znetala oxpand** are nelther evident nor neoeatary or oertaln and k

their deniol inrolret no ocntradiotion»

Cattality aa cuoh Is no snocaaslon nlthotiph it pri»3nppose8 a tnatrix
«

of tenrporality It doeo not deal ^ith the ineatlon '•when* bnt '•how^

i#e» not ^ith the snooftöBlon bnt the gcneala of ercuta-how tbey happen?-

Nevertheleca cauaca \?ouId bo ariptirfluoue if there were no auooeaalon

of eventa«3ut it la conoer^ied jvlth tho ''how?^' l«e« the atraotiire of any

flrent.wlth the atmottirt cf all erente^ut nelther*»ean8e''nor "effeot*^

fort in theiosclvsa eT«ntafth9; sjre part of the strtioturf of an 9T«at«

\
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Xf wt a«y that/irants unet hav« a Oftust «• ttato Inplioltl^ that all evonta

art tff#HitB«Siie thrtt taxioi : ohang« ^ffeot«^ rtrtnt aaem therefortto bt

intnrohangtatAe m» to #TMlap#Th6 ipcrinorj^ odasolzig of oauoallt:^ Maias

to b# th« aaamaptlou that «hatar^nr dravm cmr attention In th« ontsldt

wo3fia la al^mg^a an effaowaA thle ia ow 1)8« lo oonoeptlon of the atmotve

of ?«ality«?o look for or Bearoh oansea we imiat oouöoivÄ a priori all

faata aa 9ffeot8«Horo the tantologli^al aapeota of thla ootioaption la

etj^zDOlcgloall^ apparont sinoo 'faot'* la aozsMitiiing that vsaa effaoted las

an afflolona arid that» 1& what wa oall oaaao^It inao^a that If aomathlng

appaara beforawa ^It oatoot procaed fron iiothing btit frora aomathlng«

Wa are al\ia2^a faood t^y eranm ^uubussaasoomk oanulo; wa aea aa It wara

vr% h.

thdlr tail^iinOa aad wa look foi» faha hludaa part ätota wliluh %he:j prooaad#

2hiia an avant la al^m^a ooiaposad of two alamenta,a faot and a faotor

from whloh It prooaada or atorta^An^ nem faot la duc to aoma Inltlally

tcoSaeiown faotor x#;i:iieaa two äloxnanta axa oallad abatr&'jtl^ oaa^a and

affootft^Oaaaaiitiy'* la baaad on an a priori aaaumad oartain atruotura

of raallty aa aranta «It la aa a raault an analyala of OTunt and affine:

thara oannot ba anj^ raault wlthout aveut and no avantf without raault^ 1^3^

firant impllaa ali^a^a aoma roatü.t«2be reaulb or offeot la llka a plotura

in a mlrror«'7hanavar thara la a plotura in tha mirror «It ia a plotura

of aomathing vTliloh oonfronts tha mlTror« i^ha avant la llka Ood Janua,

it haa alwa;0 two faoaa and vrhan urt Boe ona faoa of It wa Infar tha

oppoalta faoa Juat aa wa tnay infar from tha plotura In tha mlrror that

aomeihlng haa oonxroutad it» 'i^he reeiUt is alv;a^a a i>art of aoma

avent^But just aa '^avont'- impiiaa s^oiaa raaa].t« "^raault 1 pllaa aoai

arant»

ITha aimi)laat Inotaiioa of ercnt la an aot cf inotlon^It la ^'oanoal'^

per aa alnoa it oauada a trail in movln£^,l'il3 trall i» tha cth^r faoa of

ita iDOYlng#It nui^ have of aooiiä^i othar «sffaoba £ox in;^tanoa a bullat

V



nay alöo hlt a target in

two pdaMs of the samt event

moTingt iiOTlng and learlng a trall ort

If w« would eilminate ona of theae tvTO

aapeota of oiotion !••• of erent wt wotxld he I«ft with a trall wlthout

iBOtion oy wlth a motlon ulthout traiX whloh ia oontradiotor;#7he avont aa

OTixh^anjr evont^ xaanlfoata oauaalit:? In Ita atrtiotTzrt«Thua oausaX oonneot«^

Ion Id the vety «aaenoe of tha atraoture of avent and ita denlal wonld

tha dtnial of all arenta^fha atrriotura of event ie tha ontologioal modal

of oauaality^It would ba inoonaistant to affftrm aranta and tc danj^ thair

atruptura«

Whila tha importanoa of thia ooncluslon for the mathodolog;

of aoianoa ia avidant^a cayeat is naoasaary • jfiia ganeral principla of

oausalit;; wlth ita ueoaaait;; ^oartalnty ^geberalit;? loa; ba rootad in

tha form of ^trciotura of avant bnt tha error of Halohenbaoh I3 the raaolt

of tha idantifloation of the ganeral prinoiple of oaui^alitj with tha

partioualr oauaal lawa and of attribating tham tbo&e propartiea of

neoab8it2?iOertaint^ and ganaralit; whioh thejf ao noii poc^aaas ,of hjpo-»

ataalaing thoaa propartiea for the partioalar oausal lawa «Thia ia

datercdniaa in the oaual senae whloh znakda therab; material asanmptiona

about theae lawa # But it would alao be aeni^eleaa to donj^ the validlt^ of

tha general prinoiple of oaoaalit; for the mioroooaMo aphire beoauae

thia would zaoan that thoae prooeaaaa ara no aventa and hava no event<*strtu)-

ture and thia would be arbiträrst and inoompre^enaible»

What ie negatlYel? axpreaaed oy the prinoiple; ex nihllo nihü

y

is aaaerted poaitirel? by the general prinoiple of oauaality namely >k±*|^

alia^d aewper ex allquo l^e^ If thttre 1« aomethlng^lt maat Jrocced from

aomething and oannot prooeed from nothing« Zt aeoina therefore that thia

prinoiple aoblerea In the aphere of "beooming^ or e/oluLion of faota what

the prinoiplea of identit; mt and oontradiotlou luihie/e in the domaln of

'*being^ or atatlo faota but no more «^aubalitj vio«ild thun oonatitute



the fonrm those lavrs asstun« wh«n th6j apply to ohangts or eventa.to
u

•n •olYlng unlYerse^ it wotad^aranttt Ita atabillty withln ohange»

wiilla the lawi of aawliait Identlty and oontradlotion atate a thlng

oannot be and not ba ^that belng oannot be not-^belng and a faot

noa-faot, tha generaX law of oauaallty aaaarta tbat being oannot

iaaue from not-belng or txmaoamMktat^ or öomething from nothing or

a faot from &on«-fact ©o that the differenoe between the two aeta of

prinolplea liea In the diffexent oopula naiaeiy »'ia" and "leauee from"

•0 that the Xatter le laereiy a^ inferred anipilfioation of the former •

aaaerted whenerer we deal with beooialng and not i^th Mrti iiiit;«^ statea

l#e« not wlth faota^in statu eeaaudl^but^^ln statu naa^endl^**

Thtis the general prinilple of oaasallts la nothing 0X39 than a rule

or a gnidepoat for behavior In the world or later on a rul^ of Inveatl-

gatlon, nothlng inore«

We aid nothing to onr materlal knowledge of thing by applying

the general prlnoiple of cauaality by aaser tlng thai^ aone thing alwaya

iaauea txom aomething and not from nothing ytbat a faotual reault iaaaea

from tnoB or la a reault from bomathing^^Jhla la i^pliolt in the oon|-
1

preenppose
^^

oept of effeot or reault|bnoe we tan/ a priori that everything la an

effeot • Hothlng la c^dded to cnr materlal Icnowledge when we aay that

the element whloh la vlewed aa part of an eYentH:iamely the effeot pre-

auppoaea ipao faoto the whole arent of whioh It la the exoreaoenoe»

aaylng that aomething le. an end of 3omel;hlng v;e aimply Infer a be«

glnnlng of It» duoh a prlnoiple advlaea ua aimply to look olcaer nt

the atruotore of whole hypotUatlaaX eyout In lueatlon eapaoially Ita

onlcnown beginnlng« ieelng inarJca in the aand one mriy oonolnde oanaally

that they are footprinta;tbat an anln^^tl paaaa . by ; whloh anlraal It

wa8#3ut to preauppose all thla^we moat oouaidar everything In the

world bofore txa aa an effeot«?hla la ahe general pre:niae but onoe it la

glren »^oauaallty "* will follow from It analytloally«-'hf:t followa



Is th« r«oon»otifuatlon of the of th« total ••nt of whloh w« aaw firtt
•nly a part.lt« lall-«nfl, oalle* "tffeot.* m other worda : whan
and If ^ are ablt to fornlah an adeqnat« deaorlptlon of an erent
In qutatlon by rolating what we as« to what may ba onknowa, the oat
of tha Word •»oauae" Is unnaeaary.'ühare 1« no "laagio" ia It and It
naltha» adds nor datjftota materlaUy txom suoh a deaorlption. -Jh« materla^
doaorlptlon will not be altered by the Injootion or the oraiHaalon of
the word "oauaa- «Ithoagb It laay enhnnoa It paycholcgioally.To say

therefore that tha law of oauaallty doesKobtjiin in the laloroaphera

ia therefore maanlneüeaB ,1t would oaly deay that the mioroprooeasea

ere event» and there Is no w&rraat for a'iod an aaaumptlon, If Kant
relegatea the law of aauaality to the worlö of phaino.-aena,lt almply

meana that In the world of the thlnga In themaelTea thexa are no evanta«

In the ezaraple "all heated metala axptjad" tha heatiag Ia rlewed aa

the "oau^c" of the expandlng. flut both heatlng and expandln« are doce

TOP ^otn . It is oneorent analyaed by the phyeiolet into two oomponenta

oalled "oaune" and "effeofvrtjioh are »hovmver, two aftp«ot« of the

aanw eyent.-'e "explaln" th« expandlng by the heatlng bnt In faot we

analyaö th© event and reoonatrnot it, TKere U therefore Httle sense

in saying th^t '^oeasallty'' le '^abollsheä" and replaoed }>j aomothlng

eise *or Inatanoe ppobabllity or Btatletloa, They do not ellmlnatt

eventa cnd their atruotare, There is nothing höre to be aboliahed or

to be roplaoedtlJsrenta and their atruo'iare oannot be aboliahed^ whethe»

he adoptö '•cauaality'* or not, H^ plag will etill oGapilate into HO,

A Ran u»leht eise declare that he woxxld abend on the uae of the subjeot-

preöicate Bentenoea beoauae thla involr^a anjuatifiable metephysloal

aaaumptionp aboat the natura of the world.'iJhia deolaion will not affeot

the ooirae of hla inreatigatloüja and not even oiiange hia method of

lizigoiDtic uttoranoa«

Oauaality ahowa the abrautttro of e/anta ,it aaaerta merel«/



that there art •venu and that «rtrythlng Is a part of an ••nt.But all '

faotaal ralationahlps In th« world ar« eT«ts.i:an hlmatlf la a biolosic-

•1 event mnd aota it putand hin btliaTlor haa tlia atxuoturt of an evant.

Oauaallty ia thaa groundad aobjaotlrelj and objeotively in tha atruotora

of any Imaglnabka faotual ralationahlp h^tmfn thlnga end therafora spon-

tanaoualy aou^t by %hQ hurnon mlnd as tho raodf!! of rn;^ "baoondng" and

thlö Is th« orlgln of Ite »»a priori^. 3reyy aot of Dotlon ,avan imllcing

Is '^oaußal*» par aa ainoa it irapllaa a moring subjaot and a traok laft

by it. Danial of tha genaral Im of onnaalitj thua Inrolrea tha denlal

of all faotual ralationahipa in the world.

ThcLB thia law is morely an a^rosaion for tha abatraot

modal of tha iiamaaant atraotüre of aventa^ oovarlng all ita instanoaa.

Ona might objoot thaS tals analyaia only a:20bangö8 tha probl^m of oauaality

for that of a^ant and thue wa iauat aak in tixrn why the modal of evant

implia» ganarality ^oartaintj and naoaaaity • Thl* objcotlon would be of

doubtftsl ralidlty ainoa wa asanma hera aa ganejfal and n^aaaaary what

ia implioit in and avldent froa tha form of jany a\rant* '2he thinga arotmd

na ara vlawfu aa/producta" whloh impUea somethlng that ia doing tha

''prodaoing**« It raaraly axoludea antoganeaia by dafinition that ia an

orlgin ax nlhilo#

Aota (of raan ato#) ara a aubdlviBion of faota and tharaby avanto«

Whathar aota ara darivad from and pattamafi on othar fcwOta l^a, arenta or

rioa -reraa xaay be qnaetionable.AB an aganfc ,nnn mao^mca thr- rola of

tha faotor in tha awnt. If oattaallty maano 1,) the rofarcnoa of all

faota to aranta and 2.) intarpratation of alT aranta aa acta -whora tha

«faotun" ia an ••aotam"- than oauäal n^ce^alty Ic obriou3 for atill anothar

raaaon: non-oauoal aotivity i& a oontraäiotion oinoe the affaot ia tha

obTaraa of avary aot by JtKi.plioation«

TO try to ''aboli&h*' oaaaality in tha form of tha c^naral law

maana tilting windmilla#
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Aooept avont« and deicg tii^U utractjur« la Impcaslblt and e^aally Im-

pOaalble to deny ovtntatlo sajr äs it wä« fashlonablo for »omt tlro«

that It doee not obteiA In th« mlorooosniio domain mny perhape maan that

partictUar cauaal lawi do aot obtain there or ax« Tmd«ttotabl9 tß

faot or In prinoiple^ßut tliis oaanot xefar to the g«neral lorlaolpli

0^ ocaisallt;^ beocuae this 9?ould «xolrid« them jprom tue realm of world

•venta« Tochnioal or logloal li^posalbility of dettrialnluB the partoular

oauaal atmotiira of a trJotoooBnlc faot wonlA not daprlre it of that atroa«
fite

ttira or of «vent-»<iuallty^ And tc ans that car»ffality 1« an #r?iplr*aal law

ia i^ma of partloular oaruMl law bat it la not trae of tha ganoral

prlnoliüa of oatutallty^ Thls la a« "tnplrloal'' aa tha lar of Idantity

or oontradletIon«

If all evtnta have a '*oaa&al'* i^traotux'cipaa; #vbnt must

axiblt it bat th^ gaxuiral la«i of oaudalltj la by no cieans a aummation

of partloular oauaal lawa ,ott th« oontrary It exlsta prior to them

and aerrea iham aa a pattern« Bat thla pattern deluded philoaophera

and aoit^ritiata Into thinking that Juat aa tbo gtnaral law of cauaallt;

haa tha proparty of g^nerallty ^oertaiat; and neoeaait; «baing raally

aa I thlnJc to have abown -au analj^tioal law ^the partloular oauaal

lawa whloh art amplrltal and aj^ntbttloal muet axhlbit aimllar propertlaa«

Bnt thla la an IUubIoxx and a weakneaa of deterininiam«And It lad alao

Hnma to ah^ that tha emplrioal oauaal lawa are a raault of hablt«

Eant^a Inalght v^aa laora oorreot but It raall^' oonoerna tha ganeral and

not tha partloular lawa of aanaallt^^^How If we lliolt tha valldlt^ of

partloular oanaol lawa by •*dagrafllng^ tham to ptobabillty or atatlstlo-

al lawa 9 wa ohanga nothing In thla ordar of thlnga alnoa thla laaraa

tha ganaral law of oaaaalltj tmaffaotad and tha partlonlar oauaal lawa

do not raqulra naoaaalty oH ganarallty«Jtiat baoauaa tha ganaral law

of oauaallt? aarvad aa a oonaoioua or onoonaoioua'^bluaprlnt'^ or
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model of bhe prirfcioul&r oau^sl l&v/c tAsat the gonoral lawjla not mada

to tlieir meaöure ,it I3 thc c^ihcr waj SM*#«nd^5hepeneral law la too

narrow for them biroause thcj are "s5?nth«^tloal" and cmplrioal'' ,they

ränge muoh döcpcr iuLc pairticxlara^On the other band it Is muoh strenger

slnae It exulbitii ßen^sralitj and n^jocaalts^ 2he gonoral law is a

blueprint of all event« bat proaumas nothing aöout the partloualr

oontente of aoine event# In a aliullax way we K%y isnow tttat 2^:: 4

and it ia not neoeeaar^ to add all the tv;o*6 in the world to imow

thia but thia doea not prejadga which partloulara fit the olaaa of 2«

Hlatorioallj epeal^ing thc particular cauaal laws were not derived i

from any additlon of eventa gro\'m into habit or tased on anjf statißtloa

rather were th^y an attompt et an Iraltatlon of the general law^aa

attempt to oon&trnot la ita Image a blueprint of the Standard struoture

of some faot« If ^crreot ^aach a blueprint would yield of oourae

a Btruotural moöal of g*i£iulna gencrality (and neoeaait?) as different

from a mere generallsatIon b; iaduotion« There la alwa^a a tendenoj^ to

oonvert oontingent faote Into "truths of reaaon"# iJuoledean geometry

may have been euch a loethod and 3plnoza thought erroneoualy that it

might be adoptec in metaphyaioa« (S)

llax r:if.8er

Mev/ lOrk Oity

(1) Hane fleichenbaoh- The liiüc of Jolentifio rfillcsopny- inivorsity

of Califoraiö Press, Berkeley and Loa Angeles- 1961
(2) Oompare my articieb : üauiation, Aotioa and Crer.tion" in

the •'Journal of Phllobophy»^ //ol. .CAXVII.Uo»13,(Augabt 29,1940
''A Ilethodclo^.iorJL Invootigation into the ueneral X-aw of Oauaaiity"

in ••2hi3 Journal of Philoaophy'' ,\/oltALVt iJo#24,Ilov« lü,1948
•*0n the ütruoturt» of üvant or on Caaaal i)cnnect.lcn and Prediotlon"

in '•Prooeedinga of the 3eoon International Oongreaa of the

International 7nlon for the Philoaophy of ;ioienoe, Vol • III ,pp •104-9,

1955
'•Subjeotive and Objeotive Klementa in .ingtxistio TJtteranoes" in

The Foundation of 3tatemnnta and Deolsions' Waraaw 1965 (Waraaw

Oolloquy arranged b^? ^»Ajd^tkl^wloa )



Von dar struktur de^ Qeaohehnlaaaa~— '

oder
Kauealverknüpfang und Yorauaaage

Hana Reiohenbaoh führt 1) folgendea aus: ''Die Grundlage der

Brkenntnio lat Verallgerrelnerung" , "Ver^aigemeinerung iat daher der

Beginn der '»^iaaensohaft" /Verallgemeinerung iat daher die Grundlage

jeder Erklärung" • i5r erklärt ferner 2) ,daa8 "Erklärung dasaelbe iat

wie Verallgemeinerung'' • "Da J^rkliirung dasselbe iat v^;ie üraaohen an-

geben,kann man der Erklärung die gleiche Interpretation geben.Der

Wia^enachaftler verateht denn auoh unter einem Kauaalgeaetz eine

Bezichungi welche die Fprm •wenn- dann' hat,mit dem 2uaatz,daa8

die gleiche Beziehung immer gilt..* Da Wiederholung allea iat^wea

d.^.a Kauaalgeaetz von einem Zufall unter acheidet ,30 beateht die 3e-

deuting det Kauaalbeziehunfe in der Auaaage einer auanahmaloaen /fieder-

holung". "Hnkurgeaetze haben die logische Porn allgeiieiner Implikatio-

nen oder All-Auagaen z^B. 'Wenn ein Lletall erhitzt wird, dann «ehnt

ea aich^aua'.'' Er vergleicht dann aolche Kauaalgeaetze mit den

geometriachen Lehraätzen. ''Die geometriaohen Lehrsätze h^ben die

Form von All-Auaaagen oder allgemeinen Implikationen, wie z.B. der

Lehraatz: Alle Dreiecke haben eine Winkelaumme von 180 Grad."

"Allgemeine Implikoticnen dieaer Art aind aehr nützlich, denn aie

erlauben una,Vorauaaagen zu machen. Die Implikation bezüglich erhitz-

ter Körper ermöglicht una die Vorauaaage,daaa Eiaenbahnachienen aioh

in der Jonne auadehnen.Die Implika tion, die . aioh auf Dreiecke bezieht,

aagt una,waa für Reaultate wir finden werden, wenn wir die Winkel

einea Dreiecka meaaen^deaaen Soken durch drei Kirchtürme g' geben aind^>

1) Der Aufstieg der wiaaen^cht^ftlichen Philosophie ,Berlin-Grunewald,

P.A.Herbig Yerlagabuohhandlung (Walter Ki^hnert)

2) Ibidem ,Kap.lO (Dia Üaturgeaetze)
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Kr erklärt weiter: "Die Kauaalltätt:rf.at ein empiridohea Gesetz

und gilt nur für makrokoamiaohe Dinge,während ea auf atomarem Gebiet

ungültig ist,'* "Dieaea KrgebniSjdaa Heisenberg in seiner berühiriten

Ungenauigkeitsrelation formuliert hat, beweist, das3 man den Gedanken

an eine strenge Kausalität aufgeben nuss und dass Wahrsoheinliohkeits-

gesetze an die 'Stelle der einstigen Kausalgesetze treten**« iSr meint

sohllesaliohjtKJDi "die wisaensohaftliohe -^hilosophiehat einen

funktionellen Srkenntnisbegriff geprägt ,naoh v/elchem unser ^Visaen

ein Werkzeug für Voraussagen ist,,"

Diese Kausalitätsauffasöung von Reiohenbaoh, in der er David

Hume folgt, zeigt wichtige Fehler. dein Vergleich der geometrischen

Lehrsätze mit kausalen ii»inzelge setzen legt auch die i)*atur des Fehlers

bloss, Fürs erste verwechselt Reichenbaoh das allgemeine Kausalitäta-

prinzip mit den empirischen kausalen i^inzelgesetzen.Dies ist aber eine

Unterscheidung von grundlegender Bedeutung und ich werde mich be-

mühen, darzu tun, df 3s3 der allgemeine Grundsatz die Merkmale der Allge-

meinheit und 6ewi38heit,aber auch analgetischen Charakter besitzt.

Davon xxxxctKflbDi verschieden ist die Annahme notwendiger und gev^isser

kausaler Binzelgesetzef-*^eterminismus) ,die wohl als metaphysische i^r-

weiterung des allgemeinen Kausalitätsprinzips darstellt , die aber

Annahmen materieller ^atur macht, Reichenbach verkennt ,dasj er

die Gültigkeit des allgemeinen Kausalitätsprinzips nicht widerlegen

kann, wenn er den Determinismus ablehnt oder Wehrscheinlichkeitsge-

setze an ötelle der Kausalgesetze stellt,

Heichenbach ist aber auch ein z/^eiter Denkfehler von grosser

Wichtigkeit unterlaufen, Kr vergleicht ein empirisches Kausalgesetz

über die Erhitzung der Metalle und deren Ausdehnung nit einem geo-

metrischen Lehrsatz ,obvfohl sie logisch ungleichartig sind,iirsteres

bezieht sich wie alle Kausalgesetze auf Geschehnissefeventusi ,das

letztere stellt lediglich eine Messung von statischen Formen dar»



lie.n kann aber eine yormme^aung keine3weg*3 auf die gleiche Linie

mit dem behaupteten Zuaammenheng von Ge 80hehni 38en-wad immer er

bedeuten würde- stellen oder mit ihm verwechäeln.Diea ist eine

tjfpiaohe "metabaaia eia alle genoa". Das Kausalgesetz sagt nichts

über statische Formen oder Masse, sondern lediglich etwaa über Ge-

sohehnisae-öntstehen und ^ergehen- aus.

Das allgemeine Kausalität sprinzip hat grob genommen den -»inn,

daaa "jedes Geschehnis" oder "jede ''Veränderung" eine Ursacho hat«

Da Jede "Veränderung" ein "Geschehnis" und jedes "Geschehnis" eine

Veränderung ist, közinen wir diese Ausdrucke aus auswechselbar anse«

hen« Diesem Prinzip kommt i^idenz 2U,es sind i±M ihm die Merkmale

der i^otwendigkeit,Gewissheit und Allgemeinheit wie den Gesetzen der

Identität und des Widerspruchs eigentümlich.Demgegenüber entbehren

die k£:^U3alen i^inzelgeaetze sowohl der Notwendigkeit als auch der

Gewissheit oder Allgemeinheit in diesem «iinne^da ihre Verneinung

keinen Widerspruch nach sich zieht.Die oumiiierung aller kausaler

Kinzelgesetze ergibt nicht das allgemeine Kousalitatsprinzip^weil

das letztere über alle -Erfahrung hinausgeht und nicht verifiziert

werden k^^nn. Die kausalen i^'inzelgesetze müssen verifiziert werden*

"Veränderung" oder "Geschehnis" sind empirische Begriffe,aber

drs allgemeine Knusalitätsprinzip^daa sich auf sie bezieht, ist nicht

empirlach .Während ferner die Gesetze der Identität und des Wider-

spruchs mit Notwendigkeit in jedem einzelnen Anwendungsfalle gelten,

trifft dies für die Kausalität nicht zu,und dies bedeutet eine wich-

tige iohwierigkeit. Wir behaupten aber trotzdem, dasa jede ^'feranderung"

eine 'Irsnche haben musa. Ist dies eine analgetische oder Simthetische

Aussage? Die An^.^lyse Hamea und ^^eiohünbacha mag nun richtig sein,

wofern sie sich auf die kausalen i^inzelgesetze bezieht, ist aber

unrichtig, falls man sie auf das allgemeine KausalitL-tsprinzip an-

wendet. Zant sah dies auch ein und nahm deswegen an, dasa dieses

Prinzip sj^nthe tisch und a priori seim. Wäre dem 80,4ann wäre daa i:'rinzip
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unerklärlioh. '.'Jenn 83 analytiaoh wäre, danu ^^are eine .t»aang gegeben,

dooh aotielnt der Begriff der Veränderung oder dee Geaohehniaaed den

Begriff einer üraaaha nicht zu iapliaipren.

Die Kausalität ala aolohe beaieht sich keineawega auf oukzeaaion

oder Gesohobenaablauf ii. zeitLiohen öinne.wie oft irrtümliche rweiae

angenommen wird.Wahr ist nur.daas üraaohen überflüssig wären, falla

ea keine oukzeadion von Geaohehniaaen gäbe. Aber die Kausalität ala

aolohe bezieht aioti nioht auf da^-'Wann-.aondern lediglich auf daa-'Wie"

der Gesohehniaae.d.h. auf ihre Geneae oder üntatehung.Jie beschäftigt

aioh demnaoh mit der struktur einea Jeden Geachehniaaej.oie iat ge-

wiaaermasen der abstrakte Auadruok dea Modella der struktur eine3

Jeden Ge3ohehni8aea,die durchgängig gültige Form aller Geaohehniaae.

Wir können featatellen, daaa die Bedeutung bezw.xiieiohweite

oder Sxtanaion der drei folgenden Begriff« aioh deckt bezw.überaohnei-

det: Oeaohehnia, Veränddrung und Wirkung. Sin Geaohehnia iat ateta

eine Veränderung und Jede Veränderung iat ein Geaohehnia.Wenn man

aber sagt, daaa Jede Veränderung oder Jedes oeaohehnia eine Uraaohe

haben mas. ao iat diea gleichbedeutend mit der Auaaage.daaa alle

Sesohehnisae Wirkungen aind.Wir wissen nun,daaa alle Geaohehniaae

Wirkungen aind.d.h. Ursachen haben muaaen,aber wir wissen nicht. ob

jodea Geaohehen auoh eine Uraache iat.I-alls aber alle Geaohehniaae

Wirkungen sein,d.h. Ursachen haben miiaaen.dann mUaaen alle Uraachen

ebenfalla Gesohehniaae sein und Geschehnisse h».ben dann Ursachen,

rorau..geaetat,da3a wir eine tataäohliohe Annahme naohen,daaa nämlich

die "elt auaaohlieaulioh aus ^esohehniaaen beateht und daaa die

struktur aller Oesohehnisse ähnlich ist. i^ie Annahne, daaa Jedea Ge-

schehnis eine Wirkung iat. iat keine neue Annahme ,aondern lediglich

eine andere Passung des »aigemeinen Kcusilitätsprinzipa,

be«w. ein« anderer Auadruok dafür .'^ürde nun die Ane.lvae der struktur

eines Jeden Geaohehniaaea innerlich "Kauaieren" d.h. Veruraaohung

«eigen, dann würde aua der Analyse des Begriffes "Oeaohehnls" an^l:;tiact



"Knaaalität" folgen und die Annahne .daaa alle ßeaohehnlaae Uraaohen

haben.wäre Innerlioh und rationell bereohtlgt.

Betrachten wir, was "Kattsalltät" toedeatet, falla die "öenese"

erklären will. Man könnte diea folgendermaaaen darstellen: Gesetzt den

?all, wir werden einer "Differenz" in einem Rnkefeld gewahr. Damit

eine "Differenz " (D) entsteh*, braucht man etwas differierended (d).

Diea würde also heisden, daaa ein Geaohehnis stets ans zwei iäle:aeuten

besteht,einem Faktum uad einem ffuktor.aua dem das Faktum hervorgeht.

Jede neue Tatsache (r«ktuia) beruht auf KJcMatirgeadeinera unbekannten

Pßktor X, sonst wurde überh-mpt keine Aenderung eintreten. Diese zwei

Bleaente nennt man abstrakt :I7rsaohe und Wirkung.Daa plötzliche Licht

im Fenster koiruat von einem Leuchtenden, ^aa Prinzip besagt also: es gibt

kein Keaultat ohne Geachehnia und kein öesohehnis ohne Resultat .Das ^e-

aaltat iat stets ein gell *iuuuiirgendeines Geschehnissed. Wir machen

damit die Annahme ,da3s Jedes Heaultat ein Geschehnis sei und jedes

Geachehnia ein Heaultat .Aber in der Tat impliziert der 3egriff "Resul-

tat" (firgebAt^) irgendein »»eachehen und Jedea Geschehnis impliziert

not .endige rweiae irgendein Resultat

,

Das einfachste Beispiel von Geschehnissen ist die Bewegung. Falls

wir nun die otruktur des gesohehniased in der geschilderten Form be-

atreiten würden, dann erhielten wir entweder eine Bewegung ohne sich

bewegendes ^abjekt oder ein sich bewegendes ^nbjekt ohne Beweguugaspar

.

Bewegung ist nämlich ai solche kauaal, da sie irgendwelche" spuren"

hinterläsdt. Bewegung iat nämlich als solche auch Handlung und uls

Handlung kausal .Falls ein Ding, z.B. ein Pfeil sich bewegt,dann verursacht

er etwaa.auoh denn.wenn er kein Ziel erreicht und keine Zielscheibe

trifft.Beatreitet .an dieu, dann eli: iniert ..an den Pfeil and behauptet

doch dessen Bewegung, was widerspruchsvoll iat.Man .vuxde ^omit >uf dieae

leise entweder Geschehnisse ihres Substantiven ouhatratums berauben

oder ein substantives -ubstratum (den Pfeil) «war lassen ,aber Implizite
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aeine Implisierte 'Wirkung Terneinen.^u ge^iohehnidjen gehören i'^lrjiungen

i:apli2ite ,ea »eigt aioh denmaoh da38 "l^asieren'^ zun Wesen Jedea öe-

aohehniödaa gehörtBs wäre widerapruohQvoll Ciea hehniäae zu behaupten,

aber ihre ötruktur zu verneinen. -iiJs iat auch klar, de sa diese iirkennt-

nis fUr die Methodologie dier Wiaaensohaften von Bedeutung iat.

Betrachten wir nooh einfiel die Geaohehniaae von otandpunkt des He-
Wann und sind, dann

aultata/Dinge Mtmt geworden ^jfctaatgentatandenyMtgYftKginiyingygiac müaaen >iie

auoh
zu entstehen angefangen haben ,8ie müaaen dann einen Ursprung und

einen Anfong haben und die Kausalität behauptet .Ja nioht mehr eis

diesen Ursprung und Anfang.Di es ist der tautologisohe Aspekt des kausa

len Gresiohtspunktes* '^/ir betrachten alles was ist, als (Seil dessen

was früher war und nioht als etwas Autogenes, in ;3ioh existierendes .

Mnfi nioht-kiusale Welt wurden aus Fakten ohne i'aktoren bestehen,

was widerspruchsvoll ist. Die Kausalität behauptet nicht mehr a^s

dies: Pölls in einem Ruh^feld eine Abweichung auftaucht, dann muss

ein Abdeichendes da sein, sie kommt von etwas ,des abzuweichen anfing.

Andernfnlls müasten wir ai^nehmen ,dasa eine IiJull einen Wert ergab, d.h.

dasa Hüll dass die Abweichung das Hesaltat von Null ist^Dies ist aber

ein Widerspruch.Freilich wird die Vor«ussetzung der iieltlichkeit und

Endlichkeit damit gemacht , d.h. die Voraussetzung, dass alles und Jedes

ein Geschehnis sei und dass, falls ein neues ^aktura entsteht-das man

dann Resultat nennt- es ebenfalls ein öesohehen und als solches ein
gelangt

Teil eines (grösseren) Öesohehens sei .Darin taamJfe/also die 2eitlich-

keit und ü^ndliohkeit der Welt dinge zun Ausdruck,

Wir fugen gar nichts zu unserer materiellen Kenntnis der

Dinge bei, falls wir sagen, dass Differenzen aus differierendem ,

öesohehnisse aus geschehendem,^- irkungen aus Ursachen entstehen, dr.ss

was ist aus dem herrührt, di.s war oder dass die äesaltwte stets Resulta-

te von etwas sind oder dass Jenes üleraent , welches ein üJeil eines

ttesohehnisses sei, das ganze Geschehnis, insbesondere dessen unbekannten

Anfang, also eine öenese zur Voraussetzung habe usw.



Biesea Prinzip legt una lediglloh nahe, die struktur elnea jeden

fteaohehnisaea genaa unter die i.upe zu nehmen,alao es zu untersuchen.

In materieller Hinaioht bildet den wichtigsten «eil dieser Operation

im Grunde genommen die lintdeofcung einer Abweichung im Ruhefeld, d.h.

die Problemstellung. 'Vaa dann folgt, ist lediglich die «ekonatruktion

des ganzen G«8cehni3ae3,deajen "öohweif" wir erblickt haben.JDer Kome-

tenschweif läajt auf den Kometen sohlieaaen.

Waa daa Prinzip "ex nihilo nihil" negativ ausdrückt, spricht das

allgemeine Kausalitätaprinzip positiv aus.niralich: ali-tuid aemper

ex sliiiuo. Auf dem Gebiete dea Geachehens-also des Wandels und Wechsels,

d.h. auf dem Gebiete der Dvnamik leistet dieses -«"rinzip daa gleiche

was der Idetitätssatz und der »»atz vom Widerspruch auf dem Gebiete

stRtiacher «ataaohen leisten.Dieae Porra nehmen diese tirundsätze an,

falls sie auf das »ebiet de« '^esohehntsse oder der Veränderungen

angewendet werden.Auf den Gebiete dea Geschehens d.h. dea Werdens

werden nämlich die iJinge zu Paktoren schon im Wege der Definition

und die Tatsachen zu Pakten,die von Paktoren ableitbar sind, d.h.

das8 eine A-artige Aktion stets als -Ergebnis (Se aultat) irgendeines

A ersehe int .Dies bedeutet,dasa A-artiges tsutologisch auf ein A-Agens

hinweist, «enn sich aber auf einera A-Gebiet ein B-artiges ereignet,

dann ist dieser B-Sffekt wiederum auf ein "B" reduzierbar. Dlea heisat

daaa eine Veränderung die JPanktion eines aioh ändernden Slenentea ist.

Dies ergibt klar den tautolcgiaohen Inhalt der Kausalität.

Es ist dehr bezeichnend, daaa Beiohenbaoh in seinem Buohe )

naoh der totalen Demoüerung der i^usalität -weil die Kaueaiitkt

anaoheinend ein zahea ^.eben hat- plötzslioh wieder erklärt: ^Hs ist

«ine grundlegende ^igenaohaft der Welt, in der wir leben, da^sa die

) i^er Aufstieg der wiadenaohaftliohen Jehi loaophie, "Waa l^t die Je
'
i t ?"

Kapt.9,.:ieite 171)
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Kausalität eine Heihenordnung ph^aikaiiaoher iireignis^a Ämratellt.

(Wieao plötalioh?) Wir dürfen aber nioht glauben, daaa dnö Bestehen

einer aolchen Heihenordnung logisch notwendig iat.denn wir können

una aehr wohl eine '^elt roratellen, in der die Kausalität krineawega

Bu einer eindentigen Ordnung von früher und apäter fuhren wurde

•

In einer aolohen 'Veit wären Vergangenheit und ^ukzunft nioht unab-

änderlich getrennt, sondern könnten aioh in der Gegenwart vereinigen^

sü daaa .vir unaer eigenea frUherea loh naoh einiger ^eit wieder fin-

den und mit ihm sprechen könnten. Ba iat eine -örfahrungatataaohe^daaa

unsere Welt nioht so eingerichtet ist, sondern eine eindeutige Reihen-

ordnung 2uläs3t,die auf der Kausalität beruht und ^eit genannt wird.

Die ^eitordnung spiegelt die ^usalordnung des Weltalls wieder.''

Hier aind die Irrtünier ^eichenbaohs kumulativ enthalten.

Die Elau aalOrdnung iat näralioh nichts anderes als eine logiaohe Ordnung-

näTilich die Offenbarung der struktur jedes UeachehniaseSjSie iat

aber auch nioht mehr als dies. Ferner aohaint auch klar die Verv/echs-

lung der Genesis mit der öukzesaion auf. -Gewisa können wir uns eine

Verkehrte WelVvorstellen'' , wir können uns auch vorstellen, daas wir

alle Kopf atehen,una auf Köpfen fortbewegen,wuhrend die in der Luft

baumelnden -^^eine die ^enkoperationen vollziehen.Wir können uns auch

Häuser vorstellen,deren ü*undaniente oben liegen, deren Dacher aber im •

iSrdboden ruhen.

In der Sprache kommt das ^Veaen der J^auaalitüt nicht klar

»um Auadruck, weil, rein apraohlich genonimen.vieles waB wir Ursache

oder ^virkung nennen »willkürlich herausgegriffen ,und jedenfalls

unvollkonen,den Bedürfnissen des Augenblicka angepasst erscheint.

öo ^vird z.B. in den Jatz "alle erhitzten Metalle dehnen sich aus"

die Wärme als die "üraache*^ der Ausdehnung t^ngejehen. ^un erfolgt

aber Erwärmung und Ausdehnung uno ac tu , ab er dieses Geaohehnis wird

in zwei Komponenten anal?78iert ,die "Ursache'' und "Wirkung" getauft
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wtrden, obwohl sie beide mir Aspekte einer und deraelben Tntsache

Bind. Daa Pferd läaat im Lauf mit seinen Hufen Jparen iir. Jande zurück,

"iie sind die "Wirkung" seiner Schritte und man« kx sondert die ;3chritte

Ton den ipuren.in dem man die erateren ala ÄxjwkicS: "Uraache" .die letz-

iteteren ala "Wirkung" der erateren bezeichnet .Aber die Schaffung

Jener Sparen und daa Johreiten und ein uateilbarea Iireigni 3 (Geacheh-

nia): daa Schreiten iat mit dem opurenmaohen identiaob. V^enn wir nun

öagen.daaa die Spuren -die wirat zuerat bemerken- die Wirkung der

schritte sind, dann rekonstruieren wir leuiglioh ein Geaantgeachehnia-

daa teilweise im Schatten liegt-wenn man niualich kein Pferd, dondarn

bloaa seine ipuren sieht- . Wenn wir aber die oparen erblichen Uüd nach

ihrer üraaohe fragen, nehmen wir bereits implizite an, iaaa diej ein

"Geschehnis iat-weil Ja früher keine Sparen in. --ande waren, aondern

"entstanden" sind- und daaa ea einen Faktor geben musa.der derlei

Spuren macht, öo ist denn eigentlich die Antwort in der Präge ent-

halten, die leeren stellen einer bekannten,Jedeir. vertrauten Gleichung

werden einfach ausgefüllt,

Ba hat wenig ^inn au sagen, daaa man die Karisalität "abachfifft"

and an ihre stelle etwaa anderem setzt,weil ea hier blutwenig zata

Abschaffen und niohta zum ür setzen gibt.IJen könnte in ähnlicher Weise

erklären, man muaate den Gebrauch der Sabjekt-Prädikataätze abaohaf-

fen, weil die letzteren unzulässige oder unbeweisbare netaphiiaiaohe

Annahmen über daa Wesen der Welt implizite beinhalten. .,in solcher

Sntsohluas würde auf den Sang der wisjensohaftliohen Unteröaohangen

wenig Sinfluss habender wurde sioherlioh die Oberfläche der Jrde nioht

verändern und ohne Ruckaioht auf die struktur unsere oprachsätze wurde

sich H2, mit nooh iuimer zu Hj^O vereinigen.

Die Kausalität zeigt uns die struktur von ''aesohehnissen'*

,

sie stellt fest.dasd es (Jesohehniase gibt und dusj alles, was ist,

"öesohehnia" ist. Sau sind aber alle tatsaohenbezlehungen in der
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Welt "Oeaohetmisae" and die Kaaaaltüt/apiegelt die struktur einea

Jeden nur denibsren (JeachPhnisaesj Das "Schreiten iat ala

dolohea "kanaal" well ea ein aioh bewegendea jubjekt und Jpuren.die

es hlnterlaast.lmpliaiert. Ueglert man daa allge:neine Zauaalitäta-
prlnzip. ao idt da-alt implizita die iüegation .Jeglicher 'Jat aa oh enbe Zie-
hung in der /elt gegeben. Mne nicht -kau aale tataäohliühe Beziehuug
würde bedeuten, daaa ea Dinge gibt, die ded "Mnfluaöed" ,der "Zraft",
der "Energie" völlig entbehren,Wnge alöo.die in der Iat Hüllen wären.
Diea iat undenkbar. Palla wir nicht an Monaden in abaoluter laolierung
denken, wären aoiohe tataaohliohen Beziehungen ein Unding. Kauaalitat

m

Iat daherin Jeder denkbaren Relation zwischen J)ingen begr^mdet.

Wäre die Weit eine einzige atutiaohe unbegrenzte und ^ron nichts

u.aaohloadene ilonade.dann würe die i^euaalitat uberflüaaig uad auf aie

angewendet alnnlna. denn aie beziaht aioh auf iJinzelereignisae uad
endliche Breignlsae.ja daa Paradignia der ^etaaohe bildet ,da.-.3 Allee

zeitlich und r&i.alioh begrenat-alao äreignia iak und endlich iat,

d.h. einoQ ..nfang hat uaiv. Hatten die i^inge weder Anfeng noch linde

dann befurfte ed für aie keiner Kausalität .Die i'Puaalität iat der-

gestalt ein 3ild der zeitlichen Sndliohkeit der i>lnga.'7enn man für

etwas ünandlichea oder 'rnbegren«te3,r.infG0he3 -eine -on' de- Kauaalitut

fordert
, dann extrapoliert man auf dieaea Unendliche etwaa.wau nur

auf Begrenztem An-.vendung hat und aus Ih- -uf deaaen &rand entdtuLden

iüt.

ilan Jttmn Jeden Kt'uaalnex.xa auf eine ainf- che .Irelgnidrr.ltlon

reduzieren, wo ein 'feil dej iroignia !e^-!Trj -che - fc) oft umUohtbir
Oder iinboatimnt, der v.ndere ;:9il-"Virüung"- (e) dicht-üi.r ,-.ber pro-
blo .:tiuch *ird arid z ar wegen der Inbeatirimtheit von fo). JJ^a arelg-

niü (Greuo'i hnia) enthalt; bridej |o) urid (e) nla seine Grnrideief lente.

Jehen v.ir (a) al<5 "diff^^ri crcnded'* d.h. Ab eiohung vo?; vettranten

Jche:na der Eilige , d.h. ^l3 (d) nn, dann aohliedjen vir i iif den

u öiohtb<:ren oder a .beatl u tten Teil dea -irf^igniaaeö -gerie^nnt foj -
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welohea aber in Bahiaen dei3 üligemeiaen Kauaalitiitjprlnzipej jenea

(D) war and nun zu einem fo) wird,failä ea bestinimt wird.

Dieses Öeaeta (der Zausalltuti ii^t lediglich -wie erwähnt-

d-i^ abötrukte Uodell der permanenten struktur ded Geaohehnlaaej

alu aolohen d.h. daa unveränderliche 3ild dea v/echaelafder Verände-

rung). Man könnta nun den i^imvand lachen, daa.^ daa .^^rgebnia dieser

Unteraiichung bioaa daa Probier, varachiebt ,aber nicht löst, weil

man nun daa Keaaalitätaproblera f'dr das Gaachehniaprobler auaweoha^lt

und aioh weitarhln die ^^rage erhebt ^waruni daa ßmxkx Gedohenaraodell

Allgemeinheit und liotv/endigkeit mit jioh führe. Darauf •v^i.re zu er-

widern, daaa man hier al4 allgemein und notwendig f ..r etv7aa voraua-

aetztjwaa aus der Perm des ^reignisaea erhellt (evident iat) und

waa ihr implizite eignet.Daa Geaohehnis wird ala "Jrodukt^ betraoh

tet, daa etwaa "'^roduzierendea "• erfordert .Dies schlieaat die

Autogeneae per definitionem aua.

Man könnte den weiteren jiimvurf machen: die Anal3?8e mag atimraen,

falls die Welt aua ^inaelgeachehniaaen beateht-wie v.'ir annehmen-

d,h. aua iittatänden,die anfangen und aufhören*doch iat dieae Annahme

unbeweisbar. Äun gibt ea aber keine >irf8hrung,die eine aolche

^eaohehniadefinition ^;;iderlegen könnte, oolange man annahm, daaa

etwa die öonne »»ewig" und kein "^eachehnia^' ist-und aie demnach

aua der i^reigniareihe auaachloaa- \T2rde aie konae nienterweiaa

vergöttlioht.Druit vmrde aie den *'V*irkangen" entzogen, rber nx^}xx
dan.it

Rllerdinga dea 'irkenkünnena nicht bernrbt,da x±k j.«i/ andere :;inzel-

ereigniaae in ihreu Wiricimgakreiae nichtsaa^eachaltet v/'irden.

Daaj allea-auch .ienaoh and Tier-aaw. ^>relgni3 i3t,nuaa Jedernann

im Laufe aaines ^ebena i:i IQeinsten und Gröaaten -in Jeden- wr^hr-

nehmen.Dies erklärt atiüu^wvaraD zwar die otruktir dea /urulgnlv^^ea

-ala unverunderlicii- äi.h, ^.uaalatraktur- Porn .nens ,in anderen

Vierten lAllgemeinhoit und iiiotwendigkoi t-aufweiat ,ob vohl aie aioh
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auf etwas Bmplriöotie^^ntüiilloh i^reignisde bezieht, die dieser Allgenein-

heit and Notwendigkeit ermangeln. Gerade diesen Mangel zeigt die

Kausalität allgemein and notwendig im vn -in einer Welt namlioh, deren

Weaenaznerkmale wir nicht kennen, sondern von *aii zu Fall mühsam er-

aohli essen müssen. Diese struktur iot eben diejenige der Mnge der

empirischen Welt und kö/mat ihnen auf Grund ihrer Vergcinglichkeit zu.

In einer anders gearteten 7?elt könnte sie gar nicht auftreten.

Die Kausalität hat auch einen reflexiven Aspekt .Pella wir von

introspektiven ijirsoheinungen absehen, stellt unser Dasein eine Reihe

von Geschehnissen dar, die unsern i.eib betreffen. Unsere riandlungen

sind Gexchehnisse und weisen Gesohehnisstruktur auf. Dise Handlungen

(aotionesi bilden einex Unterabteilung von Fakten und der Lensch über-

nimmt als Agens die Rolle des Aktors im Geschehnis. P&lls die Kausali-

tät 1.) die Reduktion aller Fakten zu Geschehnissen und E.) die Inter-

pretation aller Pakten als Handlungen bedeutet, dann ist die iiotwendig-

keit ,die der Kausalität eigentüiÄlch ist, auch aus einem anderen Grunde

ersichtlich: Hicht-kausale Aktivität bildet einen v;iderspruoh,denn di©

Wirkung ist per definitionem die notwendige Begleiterscheinung jeder

Handlung. Wer die Kausalität ''abschaffen" möchte ^stretet gegen Windmüh-

len.Auoh ist die Unterschiedlichkeit in der Behandlung ihrej Geltungj-

bereich Je nachdem, ob es sich um den makro-oder mikrokoamischtn Bereihh

handelt ,falsoh. Denn wenn man sagt, sie gelte im mikrokosmischen nicht,

dann schaltet man eben diesen Bereich aus der Gesohehnisreihe aus.
aus

Selbst wenn es rein technisch oder sogar/logischen Gründen unmöglich

wäre, die kausale struktur des mikrokosnischen Geschehnisses nachzuwei-

sen, so spräche dieses subjektive Unvermögen nicht gegen die je struktur.

Wir stunden ansonsten dem ^vrgebnisS gegenüber, dass die makrokosmischan

Pcrnien,die aus mikrÄkosmi sehen zusarjnenge setzt erscheinen, eine ihren

Bestandteilen entgegengesetzte struktur hatten,was nicht sehr überzeu-

gend klingt.Die richtige Unterscheidung ist die methodologische zwischen



de;. ^eJ tu-Lgi^bereloh de^ ^i Igeirielrien Zruaalltat^rlnzipa und dem der

kaasalan ütinzelgesätze^denn dieHe aind emplriaoh and In ihrer Soltung

be30hrünkt,wti^ aber für da.i allgemeine Prinzip nioht 25utrifft.

Wenn Rlie desohehnivjae eine -Struktur . ifvveiaen,die rafm kf.uaal

nennt, 30 nnas wohl Jedeu Öeaohehnia die je struktur 5.ufwei8en,.^ber

daa ftllgeneine Prinzip mu33 deswegen keine v^ummierurig dier kvn&alvn

Kinaeige3et«e df^r 3t eilen, obwohl die letzteren die Por . de^ eriiteren

haben* Genauso ist e.) nioht nötig,alle 25//eiheiten in der v^elt zu

icennen,urn 2a oohlieaöen , daao 2 piua 2^4 ergeben,Degradieren wir

aber die kf:Uaalen üinaelgt? ^etae zu blossen ^r.hrac^einliohkeitBbktzen

öo ist djirnit niohta gewonnen,u^d auoh nichtb geimdert ,denn die OUltig-

keit aieüer oätze erfordert ohnehin weder Allgo^einheU noch Notwendig-

keit, wovon aber da<3 allgei.eine Kausal itc^tüirinzii. -/ollig unberührt

bleibt, Die Änaedehnung dieser Forderung .^uf die k^ustaen liinzelaatze

beruht auf einer Illuöiün,die auf das raige leine Prinzip ^.urackfuhrbar

ist.i^äan kann «vmr ein gUltigea ^'odell des letzteren lufstellen^abör

keinem fdr Jedes besondere ürelgnia in aeiner apezlfiaohen i^ilnzigartig-

keit.

iohon die Form aller iiubjekt-Prädikats..tze, deren Prädikat ein'

Yerbum iot, zeigt, daaa ea logiaoh uni.iöglioh ist, Geochohnii^ae undera

als kauaal »u begreifen, denn dieae oätze iroplizieren ae^mt und aonderj

Kauaalität und bilden den apraohliohen Niederaohifig deo ilge meinen
tranaitiTem

K-uaalitätügeaetz83.iIioht xv^t die ^ätze mit ÄkttM:ji/7erbum,3oadern

auch alle ^.anderen iätze,die von Öeaohehniaaen handeln, zeigen die

gleiche otruktur auf. "x liohreibt^' bedeutet "x mnoht ;puren",aber

auoh '•x aohreitet'' i at dem Yoravitz nachgebildet und i.pliziert knuaa-

lea Vorhalten, dfi jede Handlung al a aolohe kauaal iat, '^Der ^trom

flieaot" (grftnnatlaoh intransitiv) het ebenfalla nla lodell ""x tut

etwaa^^l^ergeatalt implizieren t lle ofetze,die n-it Kr^igniaaen,Begeben-

heiten, Oeaohelien (Bntatehen und Vergehen) zu tut heben,Kxmaelitat
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urid alnd jcau^ax vorwaraßelt, Biea i^t einf'\o?i dnö Modell der .;praohe

£iaf der Sbene deu ^O'^chehena,

DietJ zeigt, da^a -hivitoriaoh ge-dehen- die e;:.piriachen Kau-dal-

geaetze nicht vcti einer Addition der Gcsoheiinl 300 abgeleitet wurden

oder auf irgendweloher ^tatiatik: beruhen-v/ell man suf dieciem Wege

nie 2JU einer allgevieinen Regel gelangen kann- sondern ein Versuch waren,

daa allgeiaeine -Jecernnnn ü&eiguskIjde klr^r oder unklar bewuöste- KaudL^-
for:<ell

litlitaprinzip/naohzuahnen und eufa Bewonclere atiszadehnen. oie waren

ein Veraach, ein ::odeil für gewisse ^atanohengruppen sufaufinden und

es für dieüe '-^atöachen bindend aafzuatellen^^allB solche i^iodelle richtig

wären, hätten aie wirkliche Allgar-ieinheit ge/;ährlei8tet,die von einer

Induktiven Verallgemeinerung vertichieden sein müaste. Aber ea fragt 3ich,

ob die« tatsächlich möglich sei. Die euklidiache ^oonetrie baaiert raf

einer derartigen Prozedur ,aber sie hat es nicht mit Kreignisöen^aondern

mit statischen Formen zu tun, die erdacht oder gefunden v^nirden^Uüi kosmi-

schen Foriien zu entapreohen.opinoza versuchte , diese Methode auf die

Metaphvdik Gti3zudehen,ohne zu bedenken, da^^a er sie nicht c:uf jolohe

Formen, sondern auf Existenzen anwandte, deren i^xistenz erst zu beweisen

war und namentlich auf ^e3Chehnis je,die über das G-ebist der ä^eorQ(*trie,

d.h. statischer Formen hinausgingen,

*^X Ist sterblich" ist ein kausales .^inzelgesetz.Hler v7ird ''otorblioh-

keif* als Merkmal -in Intension- gebraucht, aber dieser oatz kann

zweierlei bedeuten: 1.) "x wird sterben oder *'x muüs sterben" .i^uu

ist 1) lediglich eine Voraussage ,während 2) ein Kausalgesetz ist,aus

dem-falls es richtig wäre- li smil^tisch gefolgert werden konnte.

Der Johritt von 1) «u E) zeigt diQn üebergang von einer err.piriachen

Auslage zur Zonstru/.tion elneo Kausal gesetaej.üun ist der datz "x ist

sterblich*' zweideutig, v^eil er nicht zeigt ,r/elche der beiden Bedeutungen

geneint wird.^x muaa sterben" kann ei-iplrisch nicht verifiziert werden.

Aber falls "x -^luas aterbea" jv hr ist, dann ist ''x wird sterben" ledig-



Hana «eiohenbach erklärt );*«,: ^e -rundlage der .ricenntnls
18 V erallgemeine rung"und "Verallgemeinerung iat daher der -eginn
der Wis.ensohaft",Verallgemeinerung ist daher die Grundlage
Jeder Sriclärang" .. ., sagt ferner (£apitel 10 -Die ifatargesetze

)

daa. ".rUärung dasselbe Ist wie ^erallgenelnerung-'Da, .riclärung
dasselbe iat wie Ursachen angeben,k,nn man der .rlclärung die
gleiche Interpretation geben.-er Wissenschaftler versteht denn
auch unter einem Kausalgesetz eine Be.iehung.welche die Perm
"wenn -dann" hat.mit dem ^usatz^dass die gleiche Beziehung
'""" '''' ^ ''^'^ '^°^-S -n- i3t. was das Kausalgesetz
von einem Zufall unterscheidet so besteht hi« b-^ 4.aou,ao De steht die Bedeutung der Kausal
beziehung in der Aussage einer ausnahmslosen Wiederholung"
Naturgesetze haben die logische .orm allgemeiner Lnpliicationen
Oder All-Aussagen z.B/'wenn ein .etall erhitzt wird.dann dehnt
es Sich aus".Er vergleicht dann solche Kausalgesetze mit den
geometrischen -ehrsätzen^Die geometrischen -ehrsätze haben
die Form von All-Aussagen oder allgemeinen Implikationen. wie z.B
der Lehrsatz: A^le J)reieclce haben eine Winkelsumme von 180 (^rad "

"AUgemine Implikationen fieser Art sind sehr nützlioh.denn sie^
erlauben uns. Vor aussagen zu machen.^ie Implikation bezüglich
erhitzter Körperermöglioht uns die Voraussage .dasa Eisenbahnschie-
nen Sich in der oonne aasdehnen..Die Implikation. die sich auf
I^reiecke bezieht

.
.sagt uns.was für Resultate wirfinden werden

wenn wir die -inkel eines -reiecks messen.deasen .cken durch
'

drei Kirchtürme gegeben sind"..r erklärt ferner, dass die "Kausa-
lität ist ein enpirisch.s «esetz und gilt nur für makrokos,nische
Dinge, Während es auf atomarem Gebiet ungültig ist." Er sagt :

ferner "Dieses -rgebnis.das Heisenberg m seiner berhmten 7n.
genauigkeitsrelation formuliert hat.beweist. dass man den Ge-
danken an eine strenire J^flnqoiifö*- «,,^ ^ 1^ouge auaailtat aufgeben muss and daaa '

Wahracheinliohkeitageaetze an die stelle der einstigen i^usaigeV

^
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geaetze treten". oir erklärt ferner, daaa "die wisaeneohaftliohe

i:'hiloaophie hat einen funktionellen ^rkenntnisbe griff geprägt

nach welchem unaer VVigaen ein Werkzeug für Vorauaaagen ist,...« "

Bieae ^attaalitätaauffaaaang von rteichenbaoh, in der er David

Hume folgt, zeigt wichtige i'ehler.öein Vergleich der geometrischen

Lehrsätze mit kauaalen üinzelge setzen zeigt auch .worin der J<ehler

besteht. 3r beruht darauf ,daaa Reichenbach das allegmeine ^.auaa-
em|>irischen

litätaprinzip mit den/kauaalen Mnzelge setzen verwechselt. Die

se «Jnter Scheidung ist aber von grundlegender -Bedeutung und ich

werden mich bemühen darzatellen, dass der allgemeine örundsatz

die Merkmale der Allgeneinheit und Sicherheit aber auch analyti-

schen ^herakter besitzt.Ifevon verschieden ist die Annahme notwen-

diger und sicherer kauaaler i^inzelge setze (-üeterminiamus' .Dies

ist wohl eine metaphische iärweiteru g der allgemeinen ^auaalitäta

prinzipa ,daa aber materielle Annahmen macht. Heiohenbaoh sieht

nicht, daaa er die öültigkeit dea allgemeinen ^auaalitütaprinzipa

nicht widerlegen kann, indem er Determinismus ablehnt oder

Wahrscheinkichkeitsgesetze an i« otelle der Kausalgesetze atellt.

eichenbaoh ist aber auch ein zweiter Denkfehler -der von grosser

Wichtigkeit ist,unterlaufen, i^r vergleicht ein empirisches Kausal-

gesetz über die lirhitzung der Lietalle und deren Ausdehnung mit

einem geometrischen i^ehrsatz , obwohl sie beide logisch völlig

ungleichartig sind.Srsteres bezieht sich wie alle Kausalgesetze

auf Geschehnisse, das letztere stellt eine Messung von

statischen Pormen dar>an kann aber eine Pormmessung keineswegs
behaupteten

auf die gleiche i-inie mit dem/Zusammenhank von ''eschehnissen
stellen
XKX^^iKtzkMM Oder mit ihm verwechseln .JOas Kausalgesetz sagt

nicht süoer Pormen und i^^essungen jom, sondern lediglich über

Geschehnisse aus.

Daa lllgemeine Kauaalitätsprinzip sagt Angefähr aus ,daa3

"Jeiea Geschehnis" oder "Jede Veränderung" "eine Ursache hat.
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Da Jede "Verähderung" ein ''Geshehnis'^ lat und ".jedea •eaohhenis'

eine "Veränderung" ,8o können wir diese Ausdrücke als gleichbe-

deutend oder zumindest frei auswechselbar bezeichnen, Dieses

Prinuzip hat das "^erkmal der Notwendigkeit und der oioherheit

genau so wi^ die lesetze der Identität und des Widerspruchs.
entbefiren

Demgegenüber luüuui kausale Sinzelgesetze wie z.B. "wenn ein

n

Metall erhitzt wird, dann dehnt es sich aus", sowohl der Hotwendig.

keit als auch der dioherheit ,ihre Verneinung zieht keinen

Widerspruch nach sich.Die Addition aller kausaler ^inzelge-

setze führt nicht zum allgemeinen K-ausalitötsprinzip /

denn letzteres geht über alle Erfahrung und kann auch ntcht

verifiziert werden.^^^ausale Einzelgesetze müssen verifiziert

werden,

"Veränderung" ist wohl ein empirischer Begriff , obwohl

das allgemeine Kausalitätsprinzip ,das sich auf "Veränderungen

bezieht, nicht empirisch ist. Die Gesetze der Indentität und des

Widerspruchs gelten mit Notwendigkeit in Jeder einzelnen An-

wendung derselben ,aber dies trifft für die Kausalität nicht zu

und dies bedeutet eine grosse Schwierigkeit .Aber wir behaupten

trotzdem, dass Jede "Veränderung " eine Ursache haben muss.Ist

dies eine analytische oder eine synthetische Auc^sage*? Die Analyse

äumes und Beichenbachs mag nun richtig sein, insofern sie sich auf

die kausalen ^inzelgesetze bezieht, sie ist aber gewiss falsch,

wenn man sie auf das allgemeine Kausalitätsprinzip anwenden will,

Kant hat dies euch eingesehen mnd nahm deswegen an, dass dieses

Prinzip synthetisch und a priori sei.Wäre dem so, dann wäre das

J^rinzip unerklärlich.Wenn es aber analytisch wäre, dann wäre

eine i^ösung gegeben, aber der Begriff der Veränderung oder des

^eschehens scheint den Begriff einer Ursache nicht zu implizieren.

Die Kausalität als solche beschäftigt sich keineswegs

(



mit oukaeaviion oder "'e^ohehenaablaTif wie oft Irrtümlicherweise

tngonom.uen Äurde,ob läö^it dich aaoh in temporaler form gar nicht

auadrücken/^ahr iöt nur,dfi3ö wenn es iceina oukzeaaion von Oaaoheh
'^

niösen gäbe, dann waren Ursachen iiberflüaaig. Aber die Nasalität

bezieht sich nicht f.-ar daa '*Wann" , sondern lediglich auf das ''Wie'*

der &ev3cKehniyae,d.h. auf ihre ^emjse oder lintatehen.aie beschäf-

tigt aioh demnach, mit der -struktur einea jeden ^eschehena.Jie

ist gewisöermaasen der abatrakte Auadruok daa Modella der Jtrukar

jedes öeachehenSjdie durchgängig gültige ^'orm aller ^eachehniaae

^ir konatatieron^daaa die Heiohweite dreier folgender begriffe
und deckt

sich kreuat • Craschehniö^Verändörang und »»Virkung. Sin ^eachehnia

ist atots eine Veränderung una Jede Veränderung ist ein Geachehnia

Wenn man sagt,duaa Jüa Veränderung oder Jedes ''eachehnisa eine

üraaciie haban musa, ao iat daa^ gleichbedeutend mit der Aussage,

d8ös "Veränderung und üö^ohohnia "Wirkungen" aind^iYir wiaaen, daas

alle ^esohahniaae Wirkungen sind ,abör wir wissen nicht, ob Jedes

Creschehen auch eine Uraöohe iet^Falia aber alle üeachenisa«

\*lirkungen sein aäxaaÄ-d.h, Ursachen haben mdsaen, denn müssen

alle IJrsaohen ebenfalls weachahniase aein-und Geschehnisse haben

Ursachen- vorauagesatzt ,duaa wir eine tatsächliche -annähme machen

näiiiliah daaa die »Veit aaasctilieaalioh aua ^eachehnissen besteht
»km

und dasa die struktur aller Geschehnisse ähnlich ist. Die Annahme

dnso Jedes ^esohehnis eine Wirkung ist, ist keine neue AnnaIme /

sondern lediglich ein anderer Ausdruck für das allgemeine ILauaa-

litätsprinzip. "^oan nun die Analyse der struktur JedCö Geschehene

innerlich ''i^ausaaieren*' zeigen wurde, dann w ^ide aus der Analyse des

Begriffs "''eschehniQ'* analytisch "^auaalität'' folgen »nd die

Annahme/da3.3 alle Geschehnisse J^rsa.v'ien haben, wäre ianerlioh

und rationell br^rechtigt.

Betrachten v/ir näher ,wa3 die "'^au sali tat" meint,wenn sie

die ''Geneaa*' erklären will. Dies könnte man fo^flgen^^erweiae dar-

i^,



stellen: "Damit eine ''Differenz'» (D) entatehit, braucht man eine

differenz (dl.Dies würde bedeuten, dasa ein ^eschenis stets aus
(Fakt)

zwei Elementen bestehet, einer ^^atsaohe/und einem Paktor, aus dem

sie hervorgehtJede neue Tatsache beruht auf Irgenfteinem unbekannten
würde

Paktor x.^^onst xüxc keine Aenderung überhaupt eintreten^Diese

zwei Elemente nennt man abstrakt: Ursache und V\firkung, Das ^rinzip

behauptet: es gibt kein Resultat ohne '»eschetkinis und kein Gescheh-

nis ohne Resultat. Das Resultat ist stets ein Teil irgendeines

^esohehnisses.Aber damit dies richtig sei,müssen wir die Annahme

machen, dass Jedes »^esohenis ein Resultat ist^Ist dies richtig?

Das i^esultat ist stets ein Teil irgendeines "Geschehnisses /

aber tatsächlich impliziert der -«^egriff "^esultat" irgendein

Geschehen und Jedes Geschehen imputiert auch irgendein

^esultet*

Das einfache Beispiel des "^eschehena ist Bewegung.

Wenn wir nun die ^^truktur des Geschehens in seiner geschilderten

Form bestreiten, dann erhalten wir Bewegung ohne das sich bewegen--^

de ->ubjekt oder ein sich bewegendes «-»ubjekt ohne Bewegungsspur.

Bewegung ist kausal als solche, da sie ".ipuren" hinterlässt.

Bewegung ist nämlich Handlung als solche .und als solche kausal.

Falls ein Ding, z.B. ein Pfeil sich bewegt, dann verursacht er

auch dann etwas wenn er kein Ziel erreicht.Bestreitet man dies

dann streicht man den Pfeil und behauptet doch seine Bewegung

was widerspruchsvoll ist.Llan würde auf diese Weise die '!,eschehnis3e

ihres Substantiven ^ubstratum berauben oder ein substantives
(den Pfeil)

>^ub Stratum/lassen ,aber seine inplitzierte "Wirkung** verneinen.
das i^ausieren

Es zeigt sich demnach, dass ttMY^nnriiKlrligxtykinig zum Wesen jedes

Geschehens gehört .Es ist widerspruchsvoll Geschehnisse zu behaupten

aber ihre struktur zu verneinen. Es ist auch klar ,dajs diese i^r-

/.enntnis für die Methodologie der Wiv^senschafften von -Bedeutung

ist.

/
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Betrachten wir noch einmal die •esohehniaae «om Standpunkt

des Resultats, ^inge sind geworden.aie fingen an, sie sind

entaatnden.sie müssen also zu entstehen angefangen haben. oie müssen

einen Ursprung und einen Anfang haben.Dies ist der tautologische

Aspel^t des icausalen >aichtspunl.ts.Wir betrachten allea^was^ist

als ^eil dessen was früher war und nicht als etwas/Autogenes.

Bine nicht-kausale Welt würde Fakta ohne Jfaktoren behaupten/

was einen Widerspruch bedeutet. Die Kausalität behauptet nicht

mehr als dies: mis in einem Rahefeld eine Abweichung auftaucht^

dann kommt sie von etwas, das abzuweichen anfing.Andernfalls

werden wir annehmen müssen, dass Hüll einen Wert ergab (d.h.

dass die Abweichung das "esultat von Mull war. Dies ist aber

ein Widerspruoh.WFreilioh wird die Voraussetzung gemacht .dasa

dass alles und Jedes ein Ereignis ist und dass falls ein neues

Faktum entsteht-was man dann ßesultat nennt -dann muss dies ein

-eschehen sein ind als solches Seil eine8(srösaeren)-eschehens

Wir fügen zu unserer materiellen Kenntnis der Dinge

gar nicht bei .falls wir behaupten.dass differe.zen aus Differenzen

geschehnissen aus Geschehnissen Wirkuugen aus Ursachen entstehen

dass las was ist aus dem stammt was war oder dass die Resultate

Resultate eines Stwas sind oder dass jenes iälement .welches ein

'^eil eines «eschehnisses ist, das ganze vieschehnis zur Voraussetzung

hat insbesondere dessen unbekannten Anfang.also die »enese usw.

Dieses ^rinzip legt uns lediglich nahe, die struktur Jedes einzelnen

öesohehnisses genau zu betrachten bezw. zu untersuchen. In mate-

rieller Hinsicht ist der wichtigste ^eil dieser Operation im

Grunde genommen die Sntdeckung einer Differenz im Ruhefeld ,d.h.

die Problemstellung. Was dann folgt, ist lediglich die Rekonstruktion

des ganzen •eschehnisses, dessen Schweif wir erblickt haben.^r

Kometenschweif lässt auf den Kometen schLliessen.

/



Was daa Prinzip "ex nihilc nihil" ausdrückt, spricht das allgemei-

ne i^auaalitätsprinzip positiv ans, nämlich: all^uid semper ex

aliciuo.Attf dem Gebiete des ^esohehens bzew. auf dem Felde der

Dynamik leistet dieses Prinzip dasselbe ,was das Iditätsprinip

und der .iatz vom Widerspruch auf dem Gebiete statischer Tatsachen

leistet •Biese Form nehmen diese Prinzipien an,wenn sie auf das

Gebiet der Geschehnisse oder der Veränderungen angewendet werden.

Auf dem ^ebiete des *e3chehens d.h* Werdens werden die Dinge zu

i'aktoren schon durch Definition und die 'Tatsachen zu Pakten,

die von Paktoren ableitbar sind. Das heisst ,dass eine "A-gleiche"

Abtion stets als i2irgebnis{i<esultat) irgendeines "a" erscheint.

Dasheisst "A-gleiches" weist tautologisch auf ein A-Agens hin.

Wenn aber auf dem Gebite von "A" sich v/iederum "B-gleichea" Effekt

ereignet ,dann ist er zu irgendeinem "B" reduzierbar. D.h. ein

sich änderndes Element ist stets die Funktion irgendeiner ^erände^

rung. Dies ergibt klar den erwähnten tautologi sehen Aspekt der

i^ausali tat.

Ss ist sehr charakteristisch, dass Reichenbach in

seinem Buche (deite 171ä Was ist die "eit) nach der totalen

Demolierung der Kausalität plötzlich wieder erklärt,weil die

Kausalität anscheinend ein zähes -^eben hat; 3s ist

eine gr mdlegende Eigensc .aft der Welt, in der wir leben, dass die

Kausalität eine ^eihenordnung physikalischer Ereignisse herstellt.

(Wieso plötzlich? )Wir dürfen aber nicht glauben, dass das Bestehen

einer solchen lieihenordnung logisch notwendig ist, denn wir können

uns sehr wohl eine Welt vorstellen, in der die ^usalität keines-

wegs zu einer eindeutigen Ordnung xMxmä von früher und apäter

fuhren würde. In einer solchen Welt wären Vergangenheit und Zukunft

nicht unabänderlich getrennt , sondern könnten sich in der ^egenwart

vereinigen, so dass wir unser eigenes früheres Ich nach einiger

-^eit wieder finden und mit ihm sprechen könnten. Ss ist eine
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Beobaohtangatataaohe ,da8i3 unsere Welt nicht so eingerichtet ist,

sondern eine eindeutige i^eihenordnung zulässt,die auf der Kausalität

beruht und ^eit genannt wird.Die ^eitordnung spiegelt die ^ausal-

ordnung des Weltalls wieder. ^

Hier sind alle ^^eichnbachschen Irrtümer schön zusaramengefasst.

•i^ie Xausalordnung ist nämlich nichts anderes als eine logische

Ordnung -nämlich die Offenbarung der »struktur jedes G^eschehnisses

feventus) ,sie ist aber auch nicht mehr als diea.^erner sieht man

in dem zitierten Absatz klar die Verwechslung der Oenesis mit

der ^ukze ssion/aewiss können wir uns uns eine verkehrte We^t

'^vorstellen" ,wir kö.nen uns auch vorstellen ,dass wir alle

Kopf stehen und uns auf den i-öpfen fortbewegen,während die

in der Luft baumelnden -^eine die i^enkoperationen vollziehen.

Wir können uns auch Häuser vorstellen, deren Fundamente oben liegen

und Dächer im lirdboden ruhen.

Rein sprachlich genommen, erscheint vieles was wir als

Ursache oder Wirkung betrachten willkürlich und Jedenfalls

unvollkommen, den Bedürfnissen des Augenblicks angepasst. oo z.Z.

wird in dem -Beispiel "alle erhitzten ^etalle dehnen sich aus"

die Waerme als die "Ursache" des Ausdehnung angesehen. Nun erfolgt

aber Erwärmung und Ausdehnung uno actu .aber dieses öeschehnis
Komponenten

wird in zv;ei HkxmmxkM analysiert die "Ursache und"'/irkung "

geheissen werden, obwohl sie beide nur zwei Aspekte einer und

derselben Tatsache sind.Wenn ein Pferd sich bewegt, lässt es

mit den Hufen Jpuren im ^and zurück. Jie sind "die .Virkung" seiner

ochritte,3ber die Schaffung Jener opuren und das Schreiten sind

ein unteilbares Ereignis: dps schreiten ist mit öpurenmachen

identisch. nenn wir nun sagen, dass die Jpuren-die wir bemerken-

die "Wirkung" der ochritte sind, rekonstruieren wir lediglich ein

Gresamt-ereignis -das teilweise im schatten liegt (wenn man nämlich



kein Pfard
, ondern bloaa seine -'puren aieht).Wenn wir aber

die spuren erblicken und nach ihreer Ursache fragen, dann nehmen

wir implizite an.daas dies ein "Ereignis" iat- weil Ja früher

i-i ''ande keine spuren waren, sondern 'entstanden' sind- und

daas ea einen Faktor geben muas.der die opuren macht. oo iat

eigentlich die Antwort bereits in der Frage enthalten, die leeren

stellen in der bekannten Gleichung werden nur auagefüllt.

^KxK«XMi±kitt ^a hat wenig oinn zu aagen.daaa die i^usali-

tät "abgeschafft" and an ihre Jtelle etwas anderes gesetzt wird

weil es hier nichts zum Jintfernen und nichts zum j-rsetzen gibt,
T^ 1 • .!_ . .

den ebrauohkan konnte in ähnlicher Welse aagen.man rnüase« die Jbjekt-Prädi-

kataätze aufheben, weil die letzteren unzulässige netaphysiaohe

Annahmen tagttxtTTTW über das Wesei der Welt implizite beinhalten
Aber ein aolcher xintschluaa würde auf den öang der wiaaenachaftli-
chen Untersuchungen wenig äinfluss haben, er wurde sicherlich

die 3rde nicht verändern und ohne flücksicht auf die struktur

unserer oprachsätze würde H sich noch iinmer mit zu H20vereini
gen.

Die Kausalität zeigt uns die struktur von "Ereignissen"

sie stellt fest,das8 es iireigniuse gibt und tdass alles was ist

"Breignia" iat.Nun aind aber alle faktischen Beziehungen in der

Welt "Ereignisse" und die 'Nasalität spiegelt $Ki die atrukur

einea Jeden nur denkbaren Breignisaea.Das "ochreiten" is als

solches kausal weil es ein aich bewegendes >>ubjekt und öpuren,

die es hinterläsat, impliziert. Wenn man das allgemeine ^ausalitäts

Prinzip negiert, dann iüpliziert ddies die iJegierung aller tatsächli
chen Beziehung in der Weit, üine nicht-kausale tataäctiliohe Bezie-
hung würde bedeuten, daaa es Dinge gibt ,die des "Einfluasea"

oder der "Kraft" oder "Energie" völlig entbehren, vDinge alao,

die in der 'i^at Nullen wären.Dies ist undenkbar. Falls wir nicht
an Uonaden in absoluter laolierung denken,wären solche tatsacTiliche
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Be.ie..n,en undan..ar .KaaaaUtät iat daher in Jeder den..a.en
Relation zwischen Dingen begründet.

Wenn die gan.e Welt eine Monade wäre .von ncithabegrenzt und ij keinem Haume amschloaa^n .'"^ «-n^chloaaen.dann wäre iCauaali ,ätauf Sie angewendet ainnloa.denn dieae bezieht sieh auf Mn^elereigni.ee und endliche .reigniase.Ja aie iat das Paradigma
'

der tataache,daaa AUea Sreignia'a\-at^:J:aa'\\j?^JSäi£''eg..en.t
endlich -d.h. einen Anfang haben uaw Hätten «. v .

«„. V.- .
bedarf ta

«^sw. Hatten aie keinen Anfangand kein iinde .ao kznnw Jo *•• . .»ov «XSKKJU ea für aie Irn-Ina'.. "*i_ , .."^ »ie Keiner •^uaalität"
Die Kauaalität ist dergeatelt ein Bn^ ^ -.

'^ ""^ ^^^«i <ier Endlichkeit der
inge -wenn aie zeitlich gedacht aind- wenn m«. ^- .

K.«s.u.., ,„..„..,.^ «trapoliert .». e.n,a .. .„ ,f, !

unendliche etwaa wa^^ nn^* «^^^ -^

lim aaf desaa.n Srund entatand.n Ist.

I \ ,
' '

anaer e eil Wirkuni?"
(•> alohtbar aber problemstlaoli wird nnd zw.r
halt .„n r.i T,

^^"' "" ""»aatlmmthalt .„n r.,.l,aa .rel^u an.mt b.ldaa ,a) ,„d (., «la aal-,

=« *o„ ^ „„.,,..„ ,„,,„, ,„ „,_^^^ _^_^_ ^^^^^^
2"""" wir a« d.n .„alabUaxan od.. .„b.a„^.a„ ;.„ ,„"algnuaaa,g.„.„„t fo) „loh.a ab.r Im Bah„,„ ,.,

'

,

*;a=aalltätaprln.lpa daa (JJL^ „„, ,

-Ue.-M„an

, „
Mät£i-*« and daa nun ju alaam (»l „i^j

^.^13 ., baatw «rd^l^naman, daa allga^.in.n .ana,U-a.a !„,,,,^„,,.^^^ ^^, ,^^_^^^__^_^^ ^^^ ^^^^^^ ^
ba.latansan (»at.rlallar Bazlahungan» In dar v.r^

.. -Odali?'"
'""" '"^ """'""' '-^^^^^-^ aba..a.

.
odell dar p,r„nanUn .tr«tur daa 3r.lgnlaa.a ala aolaban

\.
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d.h. daa unveränderliche Bild des '.'eoh3ela(der Veränderung) .Man könnte

nun einv enden, dsas man auf dieae Weiae daa Problem der Kauaalität für

daa xzskmxtcx ^eaohehensproblera aaswechaelt und aomit eine Verschiebung

vornimmt, worauf zu fragen wäre, warum daa ^lOdell des Ereignisses A;ige-

meinheit und Notwendigkeit mit sich führe.Aber dieser üinwand ist

schwerlich berechtigt, da man ja als allgemien und notwendig für etwas

voraussetzt, was aus der Form des Ereignisses evident ist und was ihm

implizite eignet.Daa Sreignis wird as "'rodukt" betrachtet das etwas

"froduzierendea" voraussetzt.Diea schliesst die Autogeneae durch iiefi-

nition aus.

Aber man könnte weiter fragen: falls wir die Welt aus Sinzel

ereigniösen bestehend annehmen,mag diese Zergliederung stimmen, aber

wo ist der Beweis vorhanden .dass sie aus fireigniasen bestehV?d.h.

aus Zuständen, die anfangen und aufhören?Iäs gibt schwerlich m±MKX eineürfahrung die widerlegen könnte.
^^

cias diae üreignisdefinition ükmxaxkxfLtiULt.-olange man annahm, daas

etwa die oonne "ewig " uad kein "Ereignis" sei,wurde sie konae-iuenter-

weise vergöttlicht.Daas -i^ensoh und Tier Ereignisse darstellen,muss

Jeder im Laufe des x<eben3 wahrnehmen uaw.Dles erklärt aber auch

warum zwar die ötruktir des üreignisaea -als unveränderlich-

li^™^w*''''v!!i' ^f'n d.&.üotwendigkeit und Allgemeinheit
KXKx^xKxcacatxKkJQCzjcKzuk Permanenz aufweist .obwohl aie sie aioh auf
^-, . . u ,

*^^® selbst weder allgemein noch loRisch notwenümpirisohes,nämlich Ereignisse bezieht.Dieae otraktur besteht eben
"^«i ist iJir kraft ihrer Vergänglichkeitnur in der empirischen Welt, sie kann in einer anders gearteten Welt

eigentümlich
weder auftreten noch wirksam werden.

^ ^ ?i® Kausalität hat einen reflexiven Aspekt .i"all3 wir vonintrospektiven stellt
den Erscheinungen abseheh, tmX unaer i-eben eine Seihe von Jreignisjen

dar, die unseren ^eib betreffen. Unsere ilandlungen sind Ereignisse und ha
^ , ,

I>i« aandlungen(Aktionen) bilden eineben J.reigni3struktur. »±«/Unterabteilung von Fakten und als Agena

nimmt der "*ensch die Rolle dea *'aktora im Ereignis.'Venn die Kausalität

1) die ^'eduktion aller ^akten zu Ereignissen (^eschehnisden,Begebenheiten

eventus) und 2.) die Interpretation aller Fakten als Handlnngen(Aktionen)

bedeutet, dann ist die liotwendigkeit.die die Hausalität zueigen iat



12

auch aus anderen arund eraichtlioh :nicht-.au.ala Aktivität bildet
einen Widerspruch denn die .ir.ung eist eine notwendige ^eglelter-
achelnung Jeder -andlung schon im Wege der Definition w.- ^^ °-^^ -^eiinition. Wenn nun Jemandie ..ausalltät "abschaffen" möchte.dann .aämft er gegen Windmühlen.
nnd jemand sagt.sie gelte nicht im ml.rokosmi sehen Bereich dann
-hliesst man eben diesen Bereich aus der .reignisreihe aul. .elbst

^t::e:tr:::htrs2ii^^^
nlsaas nachzuweisen, so spräche auch dies nicht g.gen diese 3tru.tur
..ir hätten bloss den mi. dass die m*.roicosmi sehen .ormen.die aus
mikrokosmischen zusammengesetzt erscheinen eine -vesentn^h'^-^^^ «'ebentlich versc.'iiedene
•struktur hätten als ihre -o^qh««^*^!,»" axo j.ure östandteile . Jiea k-iino-'i- v^-t^^u* -i-.o.xyxesa Kxingt nicht überzeugend

l.so,..n al. .10. auf die einzelnen Ka.«igeaet.e be.leh.,nicht aber
insofern .s alch u.. das allee.eln, J^usaUtätsprln.lp handeu

«.nn all. .rel,nlas. ein. .tr.tt.r aafw.laen-dl, „an taasal
nennt, so ^s, Jedes ..el^ls dies, .tra.t.r aaf»elsen.a.er das all,e»ol.
n, B.ln.lp ..SS ddswgen .ein. ..^.lerun^ der l^.salen Mn.,leeset.e dars
sfUen.obwohl die letzteren die Per. des erateren haben.Oenauso Ist

.s nicht notwendig aU.r 2»elh,lten m der »elt .n Icennen.um .n
schlleasen dass .„el pl„s ..,1 «er ergeben. .Palls „Ir die Validität
der icausalen Slnzelgesetz, .„ blossen WahraoholnUohgeset.en degra-

dieren, ist dadnroh nlchta gewonnen und auch nichts geändert , denn
dls Gültigkeit dieser «eset.e erfordert weder AUge,.,elnhelt „och
notwendlg..lt .wobei das allgelne KauaalltätsprlnMp davon «Ulg nn-
bsruhrt bUlbt..les Ist eine lUuslon.dle auf das aUge^m. Prinzip
zuruckführbar lst.L,.n ^n. ein gttltlgea LodeU des letzteren auf-
atellen.aber .eine, fUr Jedes besondere .relgnls m seiner spezifischen
Einzigartigkeit.

oohon die Form aller oubjekt-Präadikatsätz e , deren Prädikat
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ein(aktivea) Yerbam ist , zeigt ,da33 es logisch anmöglich ist ^^reigniaae

anders als kausal zu begreifen ,denn diese Jätze implizieren Kausali-
den

tat und bilden die sprachlichen lINiederschlag des allgemeinen Hausa
von

litätsgesetzes.Aber auch alle anderen üätze,die m±t, üJreignissen han-

deln, zeigen die gleiche struktur • ^x schreibt" bedeutet" x

macht opuren'' and "x schreitet" impliziert kausales Verhalten da

Jede Handlung als solche kausal ist /'Der w^trom fliesst" f gramma-

tisch nicht-aktives ^erbum) hat als uodell den iatz "x tut etwas2

Dergestalt haben alle öätze die mit i^reignungen, Begebenheiten,

i^eshehen, (Entstehen und '^ergehen) zu tun haben, implitzieren

Zausaiität und sind kausal vervTurzelt .Dies ist einfach das Modell

der natpürlichen oprache auf der Ebene des *eschehens.

Dies zeigt, dass -historisch betrachtet- die empirischen

Kausalgesetze nicht von einer Addition der Ereignisse abgeleitet

wurden, oder mtxk auf irgendwelcher Statistik beruhen- weil sie

auf diese Weise niemals zu einem allgemeinen ^egel gelangen könnten-

sondern dass sie ein ^ersuch waren, das allgemiene ^ausalitotsprinzip

nachzuahmen und aufs "besondere auszudehnen. öie waren ein Versuch

ein Ilodell für gewisse -^atsachengruppen aufzufinden und es furdiese

2?at3achen bindend aufzustellen. Falls dieses ^odell rioitig wäre

dann würde es wirkliche Allgemeinheit gewährleisten ,die verschieden

von einer induktiven Verallgemeinerung sein müsste. Aber es fragt

sich bl SS, ob dies tatsächlich möglich ist. Die euklidische ''eometrie

war auf einer derartigen Prozedur basiert, aber sie bezog sich nicht

auf iireignisse, sondern auf statische Pormen-die erdacht waren,um

kosmischen Formen zu entsprechen-und -Spinoza versuchte diese i-ethode

auf die -Metaphysik anzuwenden, ohne zu bedenken,dass er sie erstens
deren -iixistenz erst zu beweisen war

nicht auf erdachte , sondern existentielle Formen anwandte ,aber auch
d.h statischer Formen

auf Ereignisse, die über das Gebiet der ''eometrie/hinausgingen.

"x ist sterblich" ist ein kausales Einzelgesetz. Hier
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"Sterblichkeit»' al8 Eigenachaft -in Intension- gebraucht aber dieser

oatz kann zweierlei bedeuten; Ij "x wird sterben" oder "x masa

sterben". Nun ist 1) lediglich eine Voraussage ,während 2) ein

KeBsalgesetz ist aus dem-falls es richtig wäre 1) analiytisoh

zu folgern wäre. Der ochritt von 1) zu 2) zeigt den TJebergang von

einer empirischen Aussage zur l^onstruktion eines Kausalgesetzes.

Nun ist der i^atz "x ist sterblich" zweideutig ,weil er nicht zeigt,

welche von den den beiden Bedeutungen gemeint wird."x muss sterben"

kann empirisch nicht verifiziert werden,aber falls "x muss sterben"
dieses *esetz

wahr ist, dann ist "x wird sterben" lediglich die an tlui/sich knüp-

fende Voraussage -sein empirisches Korollar-.Die IffgtTüttBrKgilegation

von "x muss sterben" beinhaltet keinen logischen Widerspruch.
hegen

Dennoch iixkis wir nicht den geringsten Zweifel, dass falls"x ein

/

Mensch ist" ,er auch sterben muss. Wo ist nur. die ^elle dieser

inneren Sicherheit oder IJeberzeugung? Müssen wir tatsächlich den

Tod von "x" abwarten ,um die ^ahrhait des .^atzes "x ist sterblich"

zu kennen?

Rein sprachlich-aber nicht logisch- ist der ^atz a) "alle
w b)

Raben sind scharz" ähnlich dem oatze "alle ^enschen sind sterblich".

trotzdem führen sie mit sich nicht denselben Grad von ^ewissheit

Unsere *ewissheit bezüglich b) ist weit grösser.Aber die Porm des

oatzes zeigt dies nicht .i'reilioh gibt es zwischen ihnen einen
umkehrbar

wichtigen Unterschied,weil b) in einen w>ubJekt-Prädikatsatz konvertibel

ist, dessen Prädikat ein ^erbum ist, wogegen a) dieserl overtibilität

xjoBüiL^xiuK^ darbt .Aber warum sollte dies unsere Gewissheit beeinflussen?

Bs könnte aber 3ein,dass wir in uns eine Art Llodell vom "^enschen"
zu

tragen, iJi dem "»iterblichkeit"wesenhaft gehört ,während die J*arbe

des Raben keine so "wesentliche Eigenschaft des Raben ist.

LIanche ISigenschaf ten mögen entscheidend sein und die Kenntnis oder

angebliche Kenntnis solcher -ügensc laften könnte zur Konstruktion

von kausalen i^inzelgesetzen führen oder verleiten, die implizite
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Oder explizite .Jene Allgemienheit für aich beanapraohen.die nur

dem allgemeinen Kanaalit, tsprinzip zueigen iat.i^alls diea für gewisse

Eigenschaften zutreffend wäre, dann würden sie zur grundsätzlichen

struktur gewisser Jakten gehören.

Wir wissen auf der virundlage geometrischer "'esetze folgendes:

*all3 "d" sich auf der Erdoberfläche in gerader j.inie fortbewegen

wLjde,dann würde er zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren und zwar

deswegen, weil die -^rde eine ^ugei ist.Unter gewissen idealen Umständen

wäre dies absolut gewiss, obwohl die -'eise von "o" bloss eine empirische

'ataaohe wäre.Man kann die "ahrheit dieses oatzes auf einem beliebi-

gen Globus verifizieren. "a" musa nicht tatsächlich diese "eise unter-

nehmen, damit wir von der Wahrheit die3er"Voraua8age"überzeugt seien,

die ist durch die *estalt des Globus (der ^rde) gewährleistet

r sehen demnach, dass wir auf dem %biete des empirischen Wissens
' " empirischen

versuchen," iuesi-bleibende (permanente J Modelle von *^akten aufzurioh

ten and die Richtigkeit unserer sogenannten "Voraussagen" ist von

der Richtigkeit dieser Kodelle abhängig.Aber dies sind-im öegensatz

zu i<eichenbach3 Behauptungen-keine wirklichen"Voraussagen " oder

Prophezeiungen, da sie Ja aus der struktur gefolgert werden können.

Falls nun "jterblichkeit" zu einem derart permanenten Modell des

"Menschen" gehören würde, könnte man sie mit Gewissheit voraussagen

d.h. deduktiv folgern.Viele "Voraussegen" sind bloss Deduktionen

von dauernden Modellen, die zwar zeitlich gefasst sind.obi^^ohl das

Modell selb3t"zeitl08"ist

Was msB von der dauernden struktur eines Faktum gefolgert

werden kann, kann auch "vorausgesagt" weraen und dies ist auch die

einzige latsache ,die mit »ewiasheit gefolgert d.h. "vorausgesagt"

werden kann. Voraussage ist keineswegs das Wesen oder der ^weck

der Erkenntnis, obwohl eine richtige Voraussage sie verifiziert. Jie

l3t lediglich ein Korrelat des Wissens. oelbst mit dieser Sinschrankung

könnte dies bezweifelt werden.Man kann z.B. auch auf -rundlage
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unrichtiger Annahmen richtige Voraudaagen machen, z.B. dea ptolemäi-

achen ^.vatema die gleichen wie auf Grundlage dea kppernikaniachen

und umgekehrt man könnte auf ^rund richtiger Voraasaetzungen unrioh-
diea dahin

tige '/orauaaagen machen, allerdinga könnte man präziaieren ,da38

die richtigen Yorauaaagen auf den richtigen Teilinhalten unrichtiger

^e damtannahmen beruhen und die unrichtigen Vorauaaagen auf i^enkfehlern,
aus richtiMn Annahmen

da una Ja die ^eaamtheit aller Polgerungen/gar nicht gegenwärtig

iat,aondern erat oft miihaam erachlcaaen werden muaa,auoh dann ,fallia

aie MX nachher evident achein*»,

^ein paychologiach iat ea ohnehin Jedermann

gmiSKX bewuaatjdaaa niemand Poraohungen in der Wirklichkeit unterni mt

um richtige Vorauaaagen zu machen, d.h. um ein Prophet zu aein.ö^enauao

wie ea wahr iat,da8a niemand Unte rauchungen im Weltall anateilt,

um Macht darüber zu erlangen-Wiaaen iat Llacht nach Bacon- aondern

daaa beidea,! Vorauaaage und ^acht i.^ebenmxÄÄkE±produkte dea Wiaaens

aind. Ob daa Wiaaen biologiach vorteilhaft und in aeinem ^raprung

uad -Entwicklung von biologi achen Vorteilen beatimmt ist, iat eine

andere *'rage.

Die ''weaentlichen" Tataache der struktur werden nicht induktiv

durch ^tatiatiken gewonnen, aondern auf Gurnd der ^enntnia der

struktur der Tataachen. Aber dieae ''weaentlichen" ""erkmale müaaen

früher "erblickt" werden und weitera: wir können unaere »^tatiatiken

nur dann anlegen, falla wir früher dieae grundaäztliche ^J'^ataachenatruk

tut entdeckt haben. Wir könnten aonat gar nicht daa atatiatiache

Modell auf8tellen,d.h. die die weaentlichen Glieder der Gleichung

kennen«

Die relative ^ewiaaheit empiriacher *eaetze rührt von der

Kenntnia aolcher ^^echenmodelle ab, die una die Elemente der "^ataachen

bezüglich 2ahl ,Geatalt,Bewegung uaw. zeigen. -^iea kann eine beaaaere

K-enntnia der komponenten i'aktoren erheiachen,d.h. letzten iiindea

eine Anslyae dea mikroaopiachen Bereichea.
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Diese l^heorio-angenommen ,da33 ee eine Theorie ist-beaeitigt

zu einem gewissen Grad die Induktion als logische Prozedur und

nimmt die empirischen 'Tatsachen als Material für ein Kalkül

hin zwecks Aufstellung der ^atsachenmodelle im Laufe der

wissenschaftlichen Untersuchung, aie versucht, sie solchen Kalkülen

zugänglich zu machen, d.h. gewissen Techniken zu unterwerfen, die

die Stabilität des Kalküls sicherstellen die dann -irrtümlicherweise

30 genannte-Voraussagen münden.Aber die Elemente des i^alküls müssen

zuvörderst erfasst und gewusst werden.

üin Jammelsurium von '^'atsachen ergibt keine logische

•Prozedur oder Methode ,das "^ammeln von '^atsachen hat einen ge-

wissen^i^esichtspunkt" zur Voraussetzung ,der diesen Tatsachen -

Sammlung reguliert , d.h. beherrscht und ein solcher **e Sichtspunkt

hat ein gewisses ''Verständnis" dieser 'Tatsachen zur Voraussetzung

d.h. eine Kenntnis ihrer bedeutsamen Merkmale .Welches i'ierkmal

en
bedeutsam ist, zeigt die J^ntell4genz,d.h. daa Vergleich und das

in 'rage stehenden
Abwägen der Merkmale . üine '-i^'at Sachensammlung ohne regulativen

Gesichtspunkt wurde nirgendt«k±Ji hinführen. Eine richtige i^enntnis

der wesentlichen otruktir der Tatsachen und der sie beherrschenden

'^esetze^ kann nur auf Grundlage der Erkenntnis der wesentlichen

struktur der fraglichen Tatsachen gewonnen werden. Zu diesem i^ehufe

ist die »Sammlung der ^akten gewiss notwendig aber nicht genügend.

Genau gesprochen gibt es keine -^ogik der Induktion , sondern ledig

lieh eine induktive Llethode, d.h. eine **eihe von praktischen Re-

geln zum Behufe der .»ammlung und ^*U3wahl der 'Tatsachen währenddem
mm

die^^esetze auf der Grundlage der i^-enntnis der permanenten ij'ormen

der struktur dieser Tatsachen aufgestellt werden können. Aber diese

Tatsachen müssen zuvörderst durch "Intelligenz" gefunden werden
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Ilans Heiohenbaoh dtütea ) thafthe ej enee of kno ledge id generaliz
otion " e.nd that "generr^lizatiori i3 the ver^ ri^^t'^re of expiann.tion''

,

f'irthermore th&t '^explanaticn is re action to oaaaes , theoiiosal rein
tion ii3 to be given uhe omne Interpretation". It iü a relat3.on
of th'' form: if-then". t^D meaning oonofeista in the statement of
exoeptioniedü r e pe t ir

i

bn . . i f - 1 he n al way

3

,Ao an exanple ho gived
the Statement "if a metai id heated , it exp^i as" . '^e oomptted
these oa'idal lav/s v/i th 'theoreiiid of geo.aetr:;" "rll' triangled
have an anguiar form of 180 degreed" -althoa^-h uhid is
obvioiidlj? merel^; a meadiirement'and not the adsertion of a oertain
xxLxevent. o'.ioh dtatementd "allow iid to make prediotiond"
.ilo vever ,aGcording to **eichenbach "the axiomd of i^iioledean
geoiietr^; ,the prinoipied of caiisalit:y and dubdtance are no longer
reccgnized b^^ the ph'^dicd of oar da^,'.*' "the l^iwd of probaüility
take over the plaoe onoe oocupied b;^? the laws of oaidaiit^; ."

'j-'hid ia proved ajoording to ^eichenbaoh b:^^ '* |^ei denberg* d famoud
prinoipled of indeter:!iinac:j/" "^eudalitv id an erioirioal law and
holdd onl.7 for maorodoopic objecto, '/'ieread it breokd down
in the atOLiio domain" . Farther.aore "the fanotiona.l concept of
i^no ledge ..regardd knowlefige ad an indtniment of prediction. ."

Heichenbaoh* d Interpretation of caasaiit^ like that
of Hume w lOa he f o11q>, ß, f^nd inentiond ap^rovingl,7 predentd
grave defeotd and hid'^'^cont^.ridon of partioalor oaiisal laws v/ith the
theorems of geoiietr^? 'showd where the error lied.His badio error
oondldtd in the faot that he doed not differentiat ed olearj^^
-in faot not at all- hetvj^en the general principle of oauda^it^; and
partioalar oaadal laws.This didtinction 1^ eeseritial, xlttr-ge-aan:

fvi^l^f^rcTpie öose r-^^ io^^ety-^tHät --^^eT^e^i^ ---a3rent^__^^

ivör^^-rsij^ii^e" .1 dhall dhow that
The gene ral law of oaasalilit.v h& 3 the criterion of

neoeddity and oertainty becaase of : ts fon.aalit^; and itd anai:7ticai
oharaoter.The adumption of neoeddarj; dn oertain partioalar
Iaw3(a6^rri::inidm ) id a metaph^'dical expandion of the general
priiioiple of oaudälitv ,biit it inaked material aaaimptiond^^^^^^^^

Reichenbaoh does not dee that in oomabating determinism ir?a^>^

and in dabdtituting probailit;; for oaadal laws

Je doea not dedtro^ the validitry of the general principle of

Udalitv.
The general principle add.ertd roaghl?; that "evorv event"

or "everv change had a caase" .^^inoe every change id an event and.

ever,7 event id a change, \ve caii ase thede termd interchangeablj;,
4^hi principle oarried -.dth it neoeddit;y and generalit:; .juöt aa
the lavys of identit,7 and ocntradic tion do. ( ""eormetrical trathd
have a siüilar pattern) .Particalar caasal lawd("if a iiietal is

heated ,it expands'* ) do not i pl?; necedditj^ and their denial doed

not condtitate a contradi otion.Addition of particiliar oaadal

lawd cannot lead to the general principle v;hich oulJdpripd all
poddible experieiice ano^ id not verifiable. Partioalar oaudal lav/d

madt be verified

'*0h nge
II

id an ei.ipirical conceptv/hile the general
principle of caadalitj; aa applied to change, id not.ijawd of iL.entit:;

and oontrauiction carr?; 7/i th Lhem neceddit.^ in all their partioalar
BPplicationd vhila oaasalit,v doed not. Bat »;e dtill maintain
tihr.t all hange d madt have ca'ided.Id thid dt;--;teriient analvtic or

d^vnthetic?
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applied to partio-ii^r oaaaal l'''^-'3,^?^^/^ ^" 1 nned thot the
the general law.ütkis -ant realized

^J^-
au<^

'^^t !.riFin
eeneral law i3 ö.;nthitic and a r^i°^,^-

Jf
,^°

' Jhe proble.i might be
.vould be inexplicable.If it jere arial:;tical ,^he proDiea S

öolved, bat the conoept of change or event dcoo not ^ee.. ^o i
. y

the conoeBt of oe.aae.

It was often aa.amed erroneoaalj .th« t
°^-^^^li^-^^^^JP^/:lSL

"sacce33ion".lt neither deala -^^h sacce 33lonnorJUxt^pre^

uo "saooe!!ion" of event3 caaae. .oald
^J^ -'„^J^^/^^J'^^^ent .t ,i .e

.

doea not denl v^ith the " Aen bat "'^^^ the ho^
°Jrictare of event.

their gene.is.it ia therefore
f/,°^f^^^-,'f ^„f 1he i Jactare of

It is the abdtracr. expre^öion of the uouei Ox

event ,the Standard foria of eventd.

.he ranges of the/Sree'o!ncept3 0verIap: event
.^^^^

and

effect. -he, are
j-^|-^^^rif' 'e'^ -ar Slt'^nf chlnge or efeAt

and eyer^ change lo an ^^,^^^^;" .'^^^ to the Statement that c'iange
rnaat have a

°^U^^.Jf,^,/.%'^o inov/that all event. are effecta
and event are ef^ecto . 'e ao J^"" '

cmse .If .ho vever
,

tot we do not tenow whether au| ^vent
^; ^^^^^^^ °^^J^:\. e causea

all event. mat be e ffeot .-and therefore h.vecaa.
^^ ^^^^^^^

raast also be events and a^l ^vento je
°^JJ .-^ conpoded exclusivel^

one fsctual asaaiaption -naiael-,. that the
"^^^J^^ ^imil-r.'^he

of events and that the
f^^''°^''^'l°/^^f\'loT- new assimption bat

assertion thet an,
^Y^^J/^^Sral ^rinclp^e of oausalit,.

merel, a rewordmg of the generaj. pxxuoxi

-. • r.f tiiP traotare of event ;ould shov; "caasation"

anal:7tic/llj ^^^'if'^i-^^'^-vfe on r rtional fcroands-^^
oaasea v/oala be jUotixiaDie on r

,
ulu

. _ ^

n gene sis '^'lio oouia be su.imarized thaj. it tai^e

resalt of some Jifference.^nib ';^^^auö
_ ^^ ^^^^

of tvvo elernenta:a ^r^J^^^^^"Z.; anchaJged.^hose t-,vo ele.nenta

fpotor X. Lthervase the woria woaxa 000,./
r,rinciple nffirns:

fre called ^^^'^x'^^.i^^l^ ^^tl^.l^ll^^^ a Part of
there is no resalt ^'^it^^^J-^f^^*;;^^J^ i^ the orior r.sdi::oLxun

tii^tt an:; event i3 f

iö no event v;ithcut re.

t'iere

-JV

we vvoala be ^^ft ith movenen^
ballet) noves

i3 causal joa
'"'0^^0"-^,J,^,f,'};"^ '!?^ if there i i no target

. it does and
<=«^^f%^°f J^J'^^^^'ac^are of ohe ixüEfcc^ECC of event

to be pieroed.
^^l^XL'^l ';^^ll ^h' ballet bat ieove ita aove^.ent.

woald te iK MaKixtoffl
°f,"°^'^^,J^.. °''ii^^ ije deprived of their sab-

,hioh is co^t^^f
^;f°^3-,^32'i Tou ection is thasW^icH^ni« of the

^^'^^fe^Lrcrorevent -M den?al of the conaeotion .oal. .pl. the

leniProf 11 events.It is inconsistent to to affirm events and **,

aenv their otractare.l-he i.iport,:,nce of this to .uethodology of scienoe

obvio o.o
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'r r^p rs -ilt T'iii'-^g'i have' aiT-sen,

rri.e',the5 mast have a ^egirming and an orlgin.
^^^^ ^^ _^^

a part xiafcocM of v.-tiat was ^^efore mia not ao_^^^^
^^^^^^,^ ^^ ^^ contra-

A non-caaaal world would i .ply
^^^ th°^ thia: if in a field of

diction. Jausalitj, affirms no more
Jj-^^f .t^oceed from 3omething

re^t a deviation frora rest ocoura it
-^J'l^^ ^^^ to aasume taat

tliat BtErted the deviation.
f^^^ff;.^i^4'

•
. e . thot the deyiation

KH^idcHK zero or ..Jiothing ^"^^^^.,^^^0 l co-Atradiction.It ia of

was the resalt of nothing.i^his J-/J-^°^ ^^g^t and that if a new

ooar39, pr.3apposed that över.jthing lo an eveu^^.^^
^^^ ^^^.^^ ^^^

fact oco'ora-whioh is theu oalled reoUii;

aa öach part of some Event. ^^gg of things b? ätatmg
,:e add uothing to o^^«^^*,f ^.^i, Differtnce^, eventa from Svento

t-.at differeucea ^x«^«^ ^^"^
i from thJt ...hich was or that

effects fror. caMaea.that
^;'^^-,^^,,J|!i"°™or tte.t that v.hioh maat be

resa.td are the reaaita «^ ^^^^^^^^^fl^ole .veat-eapecialls i^a

a oart of an event f «^^^^f
f
'„^if.Ue-advisea us to look olo.er

unTmoun beginning e^to.
';f^JJ^J^^^i event .-ateriall^, apeai^mg

at the 3traotare of «^fi.^?T,if Operation ia rather the aia-

e?S'i! S :,Si=rv?e".^; tSf^^S-^a onx,.o.u=. e..

h vi e

Tn
."''^^.4: ed inl t)03itive form by the

^ii^il'.^?:
•'i^.'.^elf :B?iauid ae.uper ex ali lao.

oaaüaJ-it.:? .naaeij -w^-^^
pvet'td or in the area

aohieved on the P^^^^ „^^^^ ^'J^jvj; ^,^ contradict
vjhat the ^^^^^Vl^., -SfL the form the se

domain Ol- static faöt- .
ai-^

event-level ühi

T3.;
definition.ltfuiio-wo taa^

B.liKe'-! effeot
"A" .If ^^1^^'% f^.i|ing eie..Lt is a function

^^rnho^^^at^loS-'aapect Of oaaaalit,.

, . inter-oretea aa the cause of the
^^^PJ^^^^^|;^t-aot t...o evento-

'^l'^S^^^:^l^S^^im^:i.i:^^^^ "«aase- .nd "offecf

that ia &i^aV!fi.';^!'° « „eofes fcf the aarae fa

incipTe :ex niaxlo

sreneral principle o±

he principle of oaaaalit^

Ol" d-^inamics

ion achiove in tne
_

Ipwa aaaame if appued
ngs üöcome factora

is the r^aiilt of aome

ooaara,it ia rediciole

of aome change. e aee

it
of
*^J'° M%..^.." bat the ma^ing of mar^o ^na ,. .,,g 3^., tha

. leave marka in the ^"^^^^^^^^^^ are one

the ".tepa" bat the making
°^J^^|"ofite marka. If v.e aay^that

^vent:the \valkiag ia alao ^'^e f^^^S °\.,^g ,,erel:7 reccn.;traat

"le ™rka are the effeot of ^'^^
. jf J^^'^^e ühado«(,hen no ho.ae 1

^. Sole ev-]^'^i^^^^ 'LnheS a?e aach marka ,.e alread,alread^
ci-ioh a faotor thct

oont-ined in

v,l,ole ^^t-^fTe aak -v;h/there are aach

^^STtheia^L^he ana.er i. alread,

the ^aeation.
aaaerta that

C.nsalit^ -ho-.a the -^ractare 0. ^J^^^^^^^^^H./, ^,3.1 f,,otaal

. .» «ie event a and that everytaing lo ^^^] -^ f.otaal relation-

^''f tiSahila in the v.orld are e^änto.^ non c.^a.
„^.^^^,^^^^,e" or

^f,lf Id mean the ^xiatance ot •^ux^S^,;^^
J^,^^, ,,e thinkof

I0ver-- thinga that aje virtaai ze^ro^^^.
^^.^^^^^^^^

. ^ „.t.inK.ole .

,^.^da i-
-^'^°^^^^^^/°'!;^a atractare o' ..' innginaole fact^.!

-aaaalit^ is groamed lu tne

11



relatioris^hip bet
^'^bjeot and nari-

.- üainp:ö,
icft bv^it

H.
'aijci.- o"Ga'J.oai'; It i .pileb .-.lovin^

-.11 oa'ioal oQ.i^ii^jtioA>>,.are reu. oiuxe Co oiioh ^i.-:^;xe re-
i-^.i^iüi.ouip3 or eventd 7/here one part -caade- (o) id often inviaibie
or andet er..iined whureaj the other part -effeot- fei io vijible bat
probleniatic beosii-je of the; ..iridettvru.im:0:; of (c). Tii^a event ji

Qont irio (o)^ -'nd (e) as baisio eleiaent^.If v/e oouoider fei a3 a
"difference'' or "deviotion'* in the kno./n oohüme oi things,i.e. ad a
^^ ) , v/e infer the other invioible or aride t er rnined part of the

event oalied (o) v/hioh v/a3 D in the frameworK: of the general iew
and v;ill become (oi if made defiuite. -Genial fo the generei law
Ol caadalit^) involved the denial of -.II fa taal relationdhipd or
-ventd in the 'vorld.

The general lavv of caiöalitv is an abdtract :aodel-the
aiodel Uie pernv^nent strnctare of event d -the anohenging piotare of
change- .Bat if do then it might be ob.jeoted th.t ;.e onl;^ exohonged
the proble^i of oaadalit^^ for the problem of eventand oan ask vAx]] thid
model of the latter implied neoeddit-y and goneralit3' .3ut therein
vve pddame ad neceddar^? and general v/hat id-df^^licit XHiixjociiäiÄJELte: in and
evident from the form of event. '2ho event id mewed ad a "prodaot'*
which as S'.ich predappodes doraething that doy^ the "prod cing'^ .It

i.ierel;/ excladed aatogenesid by definition

^'here id a reflexive aspeotK of caT.dalit,7 , If we abdtract frorji

attÄkxi mental pbeno;nena oar life id a deried of event d in .vhich our
;0d,' id engaged.üar eots are event d and have event-dtractare ,the.7 are

a dabdividion of faotdsnd man as a^^ent pla^j^d tne role of faotor in
the event. If oaadalit:7 menad 1.) redpction of allfactd to events -and
2.) Interpretation of all eventd ad aotd,then the neceddit,y aocoLipan^ang
oaadalit:; for dtill another readon;. non-oaudal aotivit.7 id a oontra-
diotion dince the effept id the neoeddar:; adpeot of an act by defini-
tion.— An effort to "abolish'* oaasalit:; id to tilt at windmilld
and tc <^t^^j that it id not vaiid in the microdcopio domain meaaa to

exolude this domain from the sphere of eventd. And to da:; ^^^^

caudalit.' id an empirioal law id trae of the particalar oaadal
lawd bat not of the generi,! princi ple .^ven if there v^ere techn.loal

r ven logiosl i .ipoddibilit.7 to determine the ä^ä oaadal dtraotare

of the atomio event, this woala not nean that it had no dach dtraotare.

event raa^' exhib
lav; need not be

_a^ dtill be pa
particaalr law

thingd. dince ne
leW8''within the
midtaAenl^ deri
to drav; a blue-

If pll eventd have the dtraotare oalied catiidal,an:;

it paradigamticall:; thid stractareand the general
a sammation of partioaalr oaad£.l lawd.while the lutter

tter/^ned on it.- liraitation of validit^? of thode
3 to prvbabilit:y laws ohanged not!iing in thid order of
oeddit^ or generality is not rec|[iiired* for those
.leaning of the general law.i-'hid is an illusion

ved from the form of the general lEW. It ma^^ be poddible
print of the latter bat not of '^xsl pcrticaler eventd.

j]hat there id Icgio^l i poddibilit-; of viewing events

in a different v/aj^ is shown clearl^ b.y the for of all dabj ect-preaicate

sentenced where the predicate id an or^t.TTr^ Tr^rV^/rhoT) o1-/o^)a -inmiTj

caasalit.v .Other dente " "'

'

''

"

"X is v/riting'^ means

e predicate id an active verb.'l'he;^ al\7a3?s implj?

enc es-dealing ;ith events exhibit the dsi'.ie form.

"X 13 wribiii^ mcf^iio;'*|[ is MÄ±Hg/iiIarIc>^---<u^i^^ and "x is Walking"

also implied aausal aotion.'x'he river flows'^ "id patter eneu on

»x doe s^ domething" (proaticing scne effects) .l'has all propositiond

dealing 'i^^ eventd are grounded in and i ipl:y caasalit:; .It is the

framework of an^ alngaage on the event-level.



r
-hicj dh'O'va that iütxxait empirioal lawa muGt not)be derived from/ ./

an addition of everitjfi -.^hioh coald not provide any generai rule-i'Mrg
D'^t ma3? be ocnstraed by the areation of • a jtandard ötartare "wurÜ^-ad it were-a biue-print for a oertain tj/pe of facta. If oorreot P^'^^
^ae blae-print woald gaarantee generalitT^ aa different from
an atte ,pted generaiization h:^ inaaot ion. /hether o^ioh bliie-nrint
lis tRKis. praotioall:; feaoible,i3 aiiother iieotion. -Piacledean
göo.aetry wa3 indeed baaed on da oh a procedare,

^n the ^JbÄ^ÄixLÄÄfe 3entenoe"x id mortal" raortalit:; io Hüed
intensionally ad a .oropert^' bat the öentence maj? meen two thingsi
i.) '^x will die or 2.) "x rnadt di e" .iRx:feiiKxfxKX^ 1.) is merei^?
a prediction v/hile 2j is a Ihw from vvhich -if it were trie-
1) vionld fQllov/ anal^^tioalii^.the dtept from 1) to 2) narkd the
wa;;' from an empirioal asdrörtion to the ocndtraotion of a oaasal
law.Bat "x id mortal" iö eiaivocal becaade it doed not dhow olearlj?
the de two meaningd.-^'he laedtion arided; mudt ve reall.v aivait
the death of x in order to kno v tha trath .;of the dtatemenf'x is
mortal' .J?toxggyx^YBry1gtK?ix±gxg3:a:x:^^gy?gylff^6rA'-wf fhe dtntement '^ai majt
die''oai. never be e pirifell^^ verified h:j an^' death alcne.^at if

'"'''*
" "^ "^raojthen "x will die^id merelj? a pfedictive corollary'x madt die

to that law ,l\ie denialof "x .aadt die
diotion.iet if"X Id
he will die. 'h;y?.

Ha man we
will never involve a contra-

do not doabt in trie dlightedt that.

Lingaidtioally dpeaking the dentencel'leil ravend are bl^10k'*
id di.ailar to the dentence "«11 men are mortal" ,:;et the:y clo not
oixTTy the dame de^^^'ee of conviotioa, ^ ur oertaint^/ad 1) id greater.
Bat the form of the dentence doed not dho v it.Of ooarde the dentenced
are not laite di.iilar dinoe 2) id ccnvertible into a dabject
predlcate dentence where the predioate idverb.The dentence ad 1) id
not do conver tibi e,Bat thid xÄaöt not inflaence cur certainty of
the trath of the dentence. Bat it might be that we have implioitl^
some blae-print of "man" in mind dach that "mortalit:;" belongd
"edsentiall^" to that bliie-print while the color of the raven
had no dach oh ar acter .oome prooertied \ne.y be orucial and the
real or alleged knowledge knov;ledge of dach propertied ma^"*

lead to condtrcaticn of dy^^^^KxiXÄXl partioalar oaadal laws that
Claim generalit^ .oach^^i>«^e rtied woald belong to the b^dic
dt.raotare of faoi

7e kno ; on the badid of the lawd of geometr^ that if y woald
..iove in a dtraight Line on ohe earth darface-north ,doath eadt or
wedt- he woald retarn to hid dtarting point owing to the dpfeericit;y
of the earth. iizx x'd movementd v;cald be empirioal ,:yet their oatcome
woald be certain anaer ideal conditiond.Thid coald be yerified
ön any globe.X mast not dtart marching in order to verif.7 it

,

This docalled prediotion id poasible on the iSadis of the permament
model of the earth. In oar empirioal kno.;ledge we tr^? to ereot
dach per.nanent dtractared cf fp et and the ?ifixx±"prediction'' hinged
on the oorrectnedd of the dtractare .'^t id not a real preaiction
it can be inferred from the dtractar e.-."^f mortalit.v /oald belong to
dach a "model" of mrn,then mort^lit;)' coald also be dafel^ predicted.
i.e. shovm dedactivel^? .^f^ii:j "preoictiond" are n..thing elde than
dedaotiond from per.iianent modeld coached in termd of tirae.

"--'rediction" id not the parpode of knoledge althoagh
the ccrrect prediotion verifies it.uj' coarde,:;oa can nlwa.vd "predict"
on the badis of dorne permanent dtraotare of factd .f oaji'pre'dict *'

what can be inferred from the dt ractare. "^^^entiel" factd of .traotare



i,y ötatiötiC3are not found inda^ctivel^' b,y ötatiötic3 bat on the baöiö of the
kno.vledge of the- pattern of faot, On the c.cntrar.y ,v^e oan oondtrupt
>itatiötio3 onl^? if, we knov; beforehand ihls pattern of the fact.*
Ctherwiv30 we coald not oon^trae the jtatiötioai Diodel.

xherelative oertaint,y of empirioai laws is derived froni the
pascieaoion of saoh caloiilator:; modela, dhowing asS nksjxL&iit^ their eiements
narnber

, jhape and motion.i-' iidj^jje iiiire/ a better knowiedge of o )m-
ponent ft? otor a-i^e... anaij^öis of t he ^nioUeoeamicbo dornain. Cur
theory eliiinate^ to a certain extent ind::!otionad a, iogioaX Operation
bat it doe^s not eleirainatea 'empirio factö^ö an ob.jeot of caloalation
for^the ooadtniotion of the modelo of stractare^.. in the doientifo

in,;air^.It triea to rnake them amenable to oaioalatorj? prooedöes
tf lui ^^^"^ ^^ ^^^'^ n teiuni.iaes that giierantee ötabilitj; of caloalation
^-^"H'^iilJ.whioh resalta in>30 called preuiotions.Assenbl:; of faots aa such

yiö no logical method,it doea not carr^/ oertaint^/ .and not evan
/oorrectneas which its onl^v aohieved on the basis of the knov/ledg e' "

'"

of x^Kxxtexj^ÄÄ.escientail atraotared of the faotd in laeation.rhere id
XLB-dtrictl:/ dpea^uing-no logio of indiotion bat .oni;; an indictive
method i.e^ praotioal raled of adsembls^ and delection of faotswhile
the laws are set ap on the badis' of the pt^rmanent pattt^rns of the
struotare of faotd .The de^ patternd luadt be di docvered. 1/

^. /j

tf;:«*:^<.///(



Haiaa -tielohenbach otate^^ ,-.- ^_ -- ^.^^ , ..

that ^Hhe eddence of kncf:iledge is ^eneraj-.ization and Thaf^eneraliza
tion io the ver^ natare of explanat ion" ., e farther ^tated (ohapter IC

page 157) ^'öince explanatioa is redaotion to oaajej, the caaaal re-

lation ic3 to be given t e smie int erpretation.In fact,b:; a oaiisal

law the 30ienti3t ander 3tand3 a relation of theform ; i f-the n/'-gth

the addition /rith the addition that the öaine relation holda at all

ti ie3,.Q:he addition in teruid of alwa:7 3 diotingaiohes the caiiöal

law from a Chance ooinoidenoe. .the meaning of oaaaai relation

conaist.^- in t,t^e otateinent of an exceptionleds repetition. . . .ifj^Mgn
.

;

al WB y ^ ?i^3. all i^hat i ä nieöint/ b^.: a -Qaa.sa.I,> rßlation, . .
."

;i ' "gfederälitatl'ons ;,.;-.' .7
''.•

'
^'''- ••" '' -:•'

As an expäiptle'^bf \bch^'oaad^al:ilaw6.oT^ g"^nerai •'riplication^ ,he-^3a:^^a
,

"oonsider the statement "pH heatQd.v.vi0.1^^3,i5 .exparld" .It': can .be phra^ed:

"If a luet.al ia heated ,it exp^nds"... '

•^'- ••"•

if

.;J

hich
A3 an
3iim of 130 degrees. .

.

TT

^^e theri 3tate3 -"'G^^'ner^l i;r>pliQ.^tio,n3 of thi3 kind are ver:; aseful;-

thev. aliow a3.to•mäke^predlotiQn3% ..

'

. ;

'v '-v— ,.'..•: ^.

the^.-vaiidit'^öf th pri'nciplet^ pf c aaslait^ '
of Pinc^! a dekn ^rebme tr^-^the /-pranci ple s of

"

are no longeif'^'reüogxiiz^d . b;,7 tiie ;pia:; oioä q,f öar

5flen he r^.^* ecii3

(page 43): "^rhe a xiocis

caU3alit^ and sab 3t a nee
dav" •

Cn'page 163 he elaoidates • the iaea öf s-trrot- caasalit:; ina:; therefore

oe oonoeived as &n idealization of the regalarities f the maorosoopio

env^roniient in j^hloh -le live ,a3 a sln.plifioation. . .we are not ..entitled

to tranfer the •id^eö. of ;-4tr-ict •caas^lit.v to the micro copio aomäin e have

no reasons to a'ösame: th^t . molepai'ßS : are ' oo'ntrolled .bv.3tr.i0t, la-s...
> f

.

'
' *•''•.••'-'

r .'«.. , \

'

• ..'';••»
-'i . ^

•

. ' •-
. .

••.."'

^i"e then sa^a' ^t;hät!VHei.3enbßrg''^3 fämoas prinoipLevloflndeteriiiinao^

oonstitates thfe pröof'' ,,,. that the idea- öfa' stricte qaqsalit^ is to-

oe abando'ne d, arid- that. ti^Q,^aaw3 pf iiröbabilit^r^/ta^^^^rov^r. the place- •

••

once oocapied hy the laws of * C8.u3alitiT; .^.•ii'*;2.h.ö.pr oba-pilit^y law 1^

g^n i f-then in a certain percöxitagexwfyKyxflr« reiation

He sams ap in the ohrpter 18 (page 3C7] . . . /'causal t.v and a general

deterriination of all phvsical ocoarrences ...reoeived a negative
^

ah3wer:ct.ai^alit.7 Is an .emnirioal law and holds onl:; for macrosccpio

oble'ofä- whereas it break.s doVvn in the atomic douain.. .'V

ae also 3tate3 (page 252,6hap.l6) :" scientific^ philcooph:; has

ccnstracted a fg. c ional .
cöncep.tion of knovvledge ,v;hich regards

' knowledfl:e as an ^insb rament öf predic-tion. • •" •

; ;

• ^

'

. '

.'. '

•

'•
•

• • '
'

Reichenbech»3 interpretation of caasallt,i; : and hisöoncept of the

role of science present grave defects . Jis comparison of georaetrical

theorems v/ith perticalar caasal lawsis not oorrect..Ii3 basic error

"ever-) otiange nas a cause- .-regaiuxc oo ux ai^^ i^c^^^
_

law3.-inoe ever:; change is' an event and every. event 1.3 a chjmge,-jje

166 these te.md intercha^gBabi.y.:M3 .prineiple oarried -^atfi it the

oenvio-oion of necej^it.v and generarity .ja^t as the laws o^identitj?

and 0- ntradlction do.jttxisaH±fltxÄ'>'eora3trical trath^ä have a ainiiar pattern

.^y^:^o m.c^e of ooiWntific Philo 3öph:>i-^Tniv er si't^r ofOallfornia

Berkelev and ^1.03 Angel eslQSl •>• v.. •• • . . .,

^ress

1 V

ii:\

' I

> \

•"*
•• ; . i /

,».'



Pertioalar oaa^öai law3 dach aa '»if a metal id heated ,it expandd"
or to take another :ie icienbaoh exrapale "rabbing v;ood..v7ill tilvm:L^

prodiioe fire'^ do not i::ipl:; neoedsit^ .xheir denial doed not
condtitate a oontr adiotion.'i.'he raere addition of oaudal lav/s oannot
lead to the general law v/hich outdtripd all poddlble experienoe
and is ad a redUlt not verifiable .Partioalar oa'idai la'vs

rmidt be verified in ordef to oarr; oonviotion. Jhe general li: v/

oan didpende vdth verification.

•^he diffioalts' oondldtd in the folloving: ''ohan^e' is an
enpirical ooncept while the general prinoiple pf caasalitv ad
c.pplieÄ to the latter, id not.i'he lawd of ilentit^^ and contradiotion
05rr37 wi th theni neoeddit:^ in all their partijalar apolioationd
while oa'idalit^? doe d not ..ievertheledd we dtill mr.inte in and raadt

raaintain that ohanged' ladt hcve oauded.ld thid dl^atement anal:9tiG

or dvnthetic?

to

la "fsj

Heichenbach followd the error of llmae v/ho faild
diff Grentiate 'be.t.ve^rx the- general priciple and the partidiiLrr

* caadälity ..liö^ a.nal:ydld •rnight be oorrect' indofar particalar

adal' lavjd -are in y-iedtion Vfb^xt it id wrong if applied to.the

general law.i-rntrealized that" the general prliiciple coald not

have been derived from. experienoe in the Hdiiai dende of the word

and addiuned therefore that it ^vad drynthetio and a priori. If d0,itd

origin v/oald be. inexplioable .If it v^ere anal^^tioal ,the problem might

be doliible bat th«. .conoept of change or eyent doed not deern to implj^

the ooncept of caade.

It id assrtmed in gen-^ral that caadalitj; raled the

'^succeddiotl of factd" bat , thid id xaxKXZjar e-iiialls^ an error

It id not expreddible inb ten. "id of dacd'eddion and it üadt not

invvlve the notion of time - hen dtatea.Bat it id ttae that

if there were no dacc eddion of eventd.the caaded vvoald be daper-

flaoad.Therefore dacceddion wad condidered erroneoadl;^ a^

eddential for the co ncept of oaadalit:y.The latter never deald in

fa t v/ith the '' vhen" bat t,ith the "how" -i.e. the genedis of

eventd.It id th9^:re,fore conoerned vath the traotare -of event.Id i

perhaps the abötract .expreddion of the model of ths dtraotare of

event or -.vi th the ^KK3LX2L£x:feJfiÄ form of the dtandard of eventd*'
all

r.^ I

ujiie rankes of the folloV.dng three conoeptd overlap

eve nt change and ef f ect '^IieT; L-re int^^rchongeable . ..n event id alv7c.:;3

a change and every change i an event. ^oth of them alv;a:;d foint to

tho eLiergenoe of "doaething new" ,i.^'artheriiore if I da:; that arc;

change or event ma;

that change aaa
al^warys a

t h^ve a caade ,thid id e laivalent to the dtr^tement
"1

event are '* effectd' .-^t id kno/vn that an event id

al OL'

have caad

nd madt be an effect bat v/e do not kno^'^ --hether any event id

If.ho^'ever, all eventd madt be effectd -• nd therefore
t aldo be eventd and all eventd be caaesda caade

ed- the latter ma
provided we nia ke one factaal addamption -nmel^? that the world i

,OiripOded excladivel^/ of e\rentd an

id di lilar.xhe addertion that an:;

d that the dtraotare of all eventd
event id an effect id not a nev;

factaal add'amption bat merel^ a rewording of the general principle

of caadilit:;.

If en anal^did of the dtraotare of event 7/oald dhow

'^o-adation" within thid dtnictar e , then the conoept of event

woald ^ield anal^^ticall:; "caadalit:y" and the adoOiiiption that all

eventd have caadOd woald be Jadtifieabla on rational groandd.



ttt«o fl""^""^
better oaiidaLit^. if v/e keep in mind that what It

cTnni K
^^"^^^^ i- "fe-enedid " ndit daoceddion..;h/.t it addertj : .

W'-t^hp^-lT^''^^^'^ ^^"-'^ ^^ ^^^'^^ aDifference to riaice a differanoe
Thp «

aifferenceia alaa^a the rediilt of ao.rae Differ nee.

Am ^^!,"^ f
alv/a^a compoaed of two öXönenta :a fact and a facbor

^noh^^Lf^nu ^^ ^"^ to söme factor x.Otherw^de the world would etaj;

Thr^ ? •^'^®'^^ *^"'° elementy are called a.b.stractlv caase and effect

Of nn P,'fi'^''l^?"
without event .Jhe rediilt ia alway s a part of

fipt ..! " • ^"^^ ^ pre-condition- to this id the prior a ddu pt ionTihat anj? eyent is a resait.
.

The.si.upledt Indtanöe ofevent ia an axt of ..oveuent (motion)
e aen:7 the.-3truotare of event oatlined above than we r/oald be

If

if^l Ziiij^l'^^'^^.
withoat moving oiib je ot.Liotion 13 caiisal Qoa motionI a niÄXÄMSKt ballet move3,it aot^ and* oaases wit hoat"TiF^etTo

pe pieroed.Jenial of this straotiire of event ivoiild leave^the
tiie movement of the ballet bat canoel oät the oallet.-./hic : i^contradiotcr:7^The ^vent3 would be denrived of their Substantivesabstratam. Gaasal oonneotion is thas the essenoe of event •

it seif and ^ior dental of the oonneotion woaldii.iply denial of

their^^'t^^'^*'^'^-^^^
^e inconsistent to affirm event s and ±x dem^

ob vi 0'
iaportanoe of this ^to methodolog}; of soienc'e i

-aasality does not mean sizcoession .x^eve rtheiess we destrovthe temporal aspeot of the v/orld hy den:;ing it^icmÄ We considerthat
that ^whlthis as a part of that which was and we cannot regard itotherwisesinoe an^ present oecomes past a moment later.i^he
pri^ciple of oaasalitj? as erts.the taat ologioäl trath that ffsomething has Xxxjeä arisen ,it mast. have strated to arise if
soi'ietjiing has be6'an,it mast have a beginning.if somethinff'hes
ated, it has an origin. .

^ "
origin

An non-oaasal world means ooncretelj? a factor-less fact whioh
is a :ontradiction.If in a field of rest a deviation from rest
oocars,,it mast. prooeed from something that started the deviation
Ctherwise he. woald had to assume that zero'or nothing 3?ielded a valae(i.e. the deviation was the resait of nöthing.It is of coarse
presapposed that,

.

.ever^^thing is. an event" and that if sone new factooGurs -whioh is..then called "resait" it mast be an event
and as sach a part of some ^vent.

e add nothing to oar materiaL kno'.'ledge of things bv statine:
th-t differences issae fraa Differ enc es , event s from xiivent'
that vyhich is from that which. was. ,effeots fröm oaases
resalta.are the resait s

.
of some thingor that that -vhat is

or that
nart

of an eyfent presapposes the ;.hole event alsittsankno-n be^inning.eto
xhis principle aavises as to loo>: olcser at the stracture of
each event .IIa teriall:v the most iiportant nart of the Operation
is rather the discover^; of the difference in'a certain fiöld of
rest ,i.e. the discoverry of the problem. hat follows is the r^-
constractiori of whole fact of hioh
effect. ^-

.
.

ve see- the' tail-end ,0 lled

D^^

w

'ihf.t 1 s -hegatively expressed u.y

is affirmed ^fiüdcüxKl:,^ affirmative Ij^ .^ „_ . ^. .. ^ _^
of caasalitv na..el,v -a i-iaid semper* ex' ali^uo .soaxlikÄ.c^iäKKxfif
ÄXKHfcÄxarx±jH.^ttXÄxarRa/.a^ÄCt^jia^cLS5 Ehe principle of oaaslait,^ nohi-ve

the principle :ex nihilo nihil,
b?; the generai principle



4
4)n the plane of eeventj or in the area of drynamiCsi what the
principled of identit^ and oontradi(3tion aohieve in an area of
3tatio faotd.Thiü id the formd the^e lawa ajjune if they are
applied to ohangeö or to "beoorning". -briefl^' to events.Qn the
event-lev el thinpj become faQtorö b^ definition .It followa that
^I n M

^^J;^on is the re^ult txsiK of some '^l" and that in the field
ot A a B-like" effeot occars, it i;3reduGible to tsorne "3."
A oaanging element ic» a fanction o| dorne change.v/e 3ee here the
taatolcgioöl aspect of oaasality , ( , t io not m.7 oarpose to ..

st'.ui;; here the conoept of nalvtioal veraas taiitological e..to

In theN,ancg,.;^^3a^ example »»all heated" aetalo .

expa.-d the hea .ing ii3 the oaase of t he expanding,bat in
realit^; the heating and the expanding is "done ano ^cta ^Th^-se arenot t-wo faotc^ bat one fact thst iü anal^^sed into t -o ooproonento "

"•

o± whioh one i^ called"oaaöe';the other "effeot'». The heating Id
the expanding. t is one event analvzedinto. a factor and a fact.
xae hoofd of the male leave.markd in the sand,if the male moved.
--ae mrrks are the '»effeot'» of the ötepa bat the 3tepa and the
markcj are oneevent .The v/alking i3 the mal^iing of the nr^rks. 'hrt
we do \/hen we 3bv that the marks pre the Effect of the atepd iü merel^i
tae reoo3ntraction of thw whole event ./hioh riia^^ be partly in the dhadow
(when we see no male),Bat vjhen-'^e aa.y thet there are marks in'
the 3and and adk wh37,we alread^? .-asjame that thiseisiuaiti oiyent and th?^t
sach factor which make^ the marks and the answer is contained in the
-42Cs:Äki:sH there mast be sa oh .

qae stion.

"^pusality provides a rale as to ho'v events har)oen if .

the,7. happen.It shov/s therefore the stractare of events^and asoertj
no more than that there are events xx± or that ever^^thing is an
event. Bat all feotaal relationships in the 'vorld are events,
A non-oaasal factaal relationship ;voald meanthe existence of
thingo 7;ithout "inflaenoe" or "pover'» .Unless we think of
raonads in absolate isolation saoh a faotaal relation is an-
thinkable.^aasalit-; is groanded in the stractare of e.ny i..)agin';ble
factaal relationship between thlngs .V^alking is '»oa.usal" ,it
Inplies Q moving sabjeot and tnpr.^s left b^ it.

All caasal xjücitk±ms^kx|is connections are red'cible to 3a.ch
simple relationships or vents where one part ,or^ase(ce) ,is often
invisibla or andeterr.iined vvhereas the other part ,effect(e),
msy be visible bat problematic ,beoaase of the indeterrj.inao.v of
0. The event ü oobtains and e as. basio elements.^f v/e consider
e as a diffence or deviation in the scheme of things^that is as d
,iv8 infer tfte other ,invioible or andeter.ained part. of the event
oalled /o/ whioh as D in the framework of the geneyal le w and .all
become c if made definite .Denial of the general law of caaslaitj?
ixivolved a denial of a^ ^ factaal relationships or events in the
World,

If the general lav/ of c
or the model of the permanent
be obiected 1?hat we exchanged
Problem of event, /ixy does thi
and neoessit;^ ? Bat the model
and general "/hat is i iplicit
"^he event is viewed as a '*pro
two elements are lecessar:; to

aasiait.y
stractn
th e pr

s model
of the e

and evid
daot" an
create

presapposes sonething that '»prodaces'»

is anxÄBlÄix abstract model
re of events, then it might
blem of caasalit;«? f or the
carries wi th it general it^.^

vent asoumes onl,7 as necessary
ent in the form of event.
d it is- asserted that
the prodact,3at the prodiat

?*^^{S^«;o5^OT.It exolades "aatofeenesis" b:; definitin.



At this ti .e let .13 also pfcint to the reflexive «?f °\jj^.^^ ..„
caaaalitv./e are oiir^ölves an event and oar Life is a ^^acoedoion

of eventd .Cur actd are eveatj .thej; have event-^traotare

tliev ore a •«ato-divisioP of facts .and the "aotor Pl^-:;^
J^^

role

of "factor" in the venet.If oaasalit-,' raeans l.the redaction Q^..

all facta to venta, and 2.inter .^etation of all events a^^ a°^9.

then the neceddit:; acQoippan:;ing the gener 1 law of oaa3ali|y,
.

woald be eviaent for aaother readon:a non-caasal aotivity it-j^a

üontradiotion,the effect being the neceadar^ aspect _ o± .any act .

b- definitlon.-T . mv that caaaalitj' is valid only in the,
,

„, ..

mäcrospopi environi.ient.bat not in the microap- pic domain

BS .ieichenbach :.,aint8in3 v/oald then .lean to exciude this
., .^ .

domain fron the domain of event3../e woala ^l^o be l^ft .;.ta tne

paradix that the maorodcopicwentd are o^':'P°'^«^ °^^f^;\^ ^''^"^.„3^

whioh is not an event. ^'vfn.if :there shoaia be teo.mical and even

logical i ,po3dibillt7 o^iVfte- csa^a^l stractare of the otoirao,..

event, that does not mean that it has ao 3\oh atractare.

If anji event has the dtracture calied ca'sal

then one event. is safficient ai-,a.,paradig;n of ^^^ s^^'^^^'f^^

vhioh it exhiblts find t^ere is. no .need to osöunie that the

e:eneral law i.a::.a/su;.u:ati.Qn p,f;pa;rtio.a>ir caasal
^««f-^^Vt Notare

-all par.tleala^>,;,c,a!xsal laws.are.. 3t iU. Platter enea on that ot^

.ab3titatiOÄ of-;probabilit7..,l«.w8. for SHOiMi strictl.^ caiioal
.

laws does not change this order of thmga. t oala oniy

;.iean •thr.t a particaalr event-3tracture.lacks generali tj

h-Tt the cenerpl law does not reqaire. necesoit:,' for partiuuiar la s.

?hi3 13 fn illasion derived from the/ofm of the general law.^„
. ,

rniatakenls' - ,., , , ^pa^,.-

.'hil- it is posoible to set ap a blae-print ana a stamard for -

on^vent aa 3>ich,there iviay be difficult:; iKxifiXHg or eyen im- -

^ösiblit? of ÄE±Hg achieving the saine result for partioaalr

event s. ^«

. l'hEt there i3 logioal i..ipos3ibilit:.; in viev.ing events

differently is shown- clearl^ by the
^«f\ °^^^\^^^?°f ^^^^

pre. icate aentences-where the preuicate is an^active^vero.

on the paper" .

X doe3 to V ^'^

predicate. "x vjriiie3 meauä a xo ^,^.^^^..

"x love3 v" i,iolie3 ca ;3alit5' na.ie 1^ all

this in.t&nce. '2he river flo.,s" is^patt
that

er eried

on "X does 30mething" (prodacing effectö of some kmd etc.)

-has all pror,03itions th.t deal with event3 are groanaed

in and La?l^cau3alit3;.It is the fr^aework of an.v langaage.

"his an«l73i3 would alsoexplain -how "laws" are derived

e apiricallfnot b^; a sumuation of events ...hich «oald never

anSaat to an intended "law" i.e. gen-^ral rule -but b-^
_ -^

the aJtiL? to 3et ap a Standard -t^^°*\"f/°f,^ =J5',^^^^

*^'^^

of fscta.If saoh a blue-print .;ere po33ible ,then bfie

event i

woiild'

Yet'these tv-D statei.-.ents are not identical ..^ijice. in^ i4i|;fir.<?t

äi "iortality" isaaed intensiomaij a^.a;. pi.opeT^;^.,r,nt: iea^^^^^

lolicJi IV sol in -.he seoond one we have a .ßredict.ionv y .

iSfarL.:/ever.coald follow^analryUcall. jroo^^the^first^

if it "/ere trae for all

ho vever ,e laivocal im

aota.if auch a blae-print vere po^dible
^

, then ose ...,..,

t3-'iri .tle<ition might olaini general validit^% -^^^u. .
..y

d"be not e-viaivalent to sinple^ind^ot lon
.

: ,.,,. • --^^^ •^.^„.•

^"l)he " i^ vtement "x id Liortal" really ^^^^ "^ ^P^,^ '^,:-

'' X.' c>
X

the

in iiie3tion.

sense th,:.t it ma^ inean

id iiOrt'jl"' 13

''x ma^t die"



II

6 rnarkcs the uJbv

The Step from '*x will die" to "x mixot die'*JLSxiiJ^gxst5Ljit fro.i

e{apirio?iLL aajertion to the oonatr TCtiofi of a oa-iaal löW»^

i^ov; the q.aev3tion arioea; raust we iiv;ait .the de^t.h of "x" in

Order to kimx the aaiisal" läv/ " "x muüt' die" .O'f oourse the

an

"be oertain
death of Mx" vy/ill be the verifioation of the 5/aw and a proof thet

prediotion "x will die " wftich is' a prediotive porollar^;; tothe ^ ^_^
the iaw Yva3 oorrect.Bat if the knowledge of rnorfeali-t^ of x

. :

a3 of a ötriiotare oioald tie shown to be aa evident as that of
.. .

the e;ent in generai ,then of caxrae we not nat await the death
of X to know thet nor to add &t *fiii deatha of all the

.
X' <5

tn Order to ehhanoe the probauilit^ of the death.jndaction .

-

alone -the fao that all the x's have died thiis fär- doet^ not

provide an^? oertaint^ of the kno ledge cf x»o nortelit^ , in the • .

serise "X must die'' and itd denial is not and never will be a oontTv^:- •

diction.iTevertheless from a pragaatical-or praotical-point of view
oar knovdege in thia oase is qalte oectain not lecss. oertain th n

the oorreotness of the
,

principle of contradiction.It might be that -

we aasiime not onlj? that the death ia probable beoaase all the I'a
: .; ,

have died thaa far bat alao ueoaase mortolity is the proper t;y of the
.

Standard striioture of x.If that were so ,then of coars'e the knoweldge

of one X woalci be sufficient to establish the certaint^ of the

mortalit;^; of x.It seems therefore that some properties are oraoial

and that the knowledge of just those properties rnakes possible
the oonstraotion of oaasal laws.-for instanoe of the event oalled "man'

». .......

We kno V on the basi.s of. the laws of geometr^^ that if

x raoves in a st raight line ori .the. earth sarfuoe -east.or west-

north or söath- he will ret'irn to his poin:. of origin.I^ov those

ruotions woald be an e.apirioal faot -and tlie Verifikation of this
,

knovledge ma^? be rendered difficalt by ciroamstanoes .Bat it is

not necessarj? .--e oan verify.it on a globe-in a sort of experi .ent-

Bat oving to the knovledge of the shape' of the earth ,the kno ledge

of the faot mentioned is absolately oertain. On the basis of the

permanent model of the earth sach a prearotion is possible

Of ooarse the shape of the earth mast be ascertained in another

wa7.It seems that we trx to constract saoh>edels or design

bliie-printo of permanent strnctures in our indactive tono-/ledb:e.
f'^

he
the
not

possibility of a prediotion depends on the oorrectness öf

stractare .But once the straotare is kno .m, the prediotion is

a real prediotion, it oan be inferred from the straotare,

Vhether mortallty oan be'anal^zed into-'ä. " shape" in the same

as the earth etc. I ao not knovv .If it ooald ,t'aen the
11"predjotion" of raortal-ity woalu present nodiffioalties.it ooald

be shown dedactively .::eny' sooalled predictions are nothing eise

than deditotions from perumnent r.iodels.and coaohed in temporal

terms.-
.

. ..^.^
Üf ooarse "mortslity deals not with shapes or forms bat

with Events and it is here' that the diffioalty lies, 'hether

üarticalar events-for in-itance mortality- oan be oonverted into

per.i.anent' straotares s'imilar to shapes, is lae stionable .Whethor

the faof'organio ^eing'' oan be designed in the same -'ay as

a tripngle is doabtfal at oar present State of kno ledge.

^ogi;ally speaking the statementl".- 11 ravens are black" has the

same stnictare asE^all men are mortal" .^et,this is ax lingaistio

illasionbecaase 1.) is not oonvertible into teuportalterms

as the seoond(p.ll men mast die ) .Thas this« lingaistio straotare

does not teil the .hole ö.tory.The laesti-on of oonvertibility oeing

basio.Cn the other hand the stament ad 2) 'o.'^.rrles a mach stronger
degree of::Oonviotion than the statement a.. 1.) althoagh we have never



öeen a vhite or a red raven.Obvioaül;;; then ±ty±x üoae other
form of knc'/iedge is vidible in 2 . ) tha
In 2) we might exrreas

n in 1 )

,

ad it were a belief in oome permanet dtractare
Ol orga.^iG beinga which l3 more important than the oolor o
the bird.itxxxkÄK Jhe^e t

X

dtatementö oan be e^i'iall:^ denied Ithoat
ocntradiotion and we ao not knov; of an^ excention to the rai
thfiv expr ed'S j.yet
th

one oarried more conviotion than the other
rinciple of identi.t;;; and oontradiction.the je

3 tor

prinoiplea evolvod. perhapts for the oiirpoae of oo
r.e metrioal

oalQulating and uiiidt be observed in oiioh Operation
mting or

I^no 'ledpe ha
i f :; o'i kno

v3 no airect aim at "predi ction" .Of coarje
7oa. caxi; ."predict" bat ^^.oa predict ofi the baöij

jome permanent dtractiire or blue-print of thingd in laevition
he adöiimption of mortalit-.v of, oxzscxxJSxkKXKgx "man" io very dafe

and i-t i d poddible that v^e have a yagae-pre-doientific- model
or blueprint pf organib beingd - b flre havi
certaintv. aboat i
call it 'Hhe edd._;e

t.lf
ng an;^/ , doientific

oe
ye have such a .peroianent pattern ve
of the faot

not on the bssio of ötatl^iyjid bat on the basis of thef
tood ad "eddential »T

Of the faot.'Ve o
pattern

baiid of thi
an oondtruct even dach dtatidticd onl:; on the

d eddential pattern Othernide we • oald not kno-^ ho-' z
cndtraot otiar dtatldtical laodel

iJnpirical faotd oan be made relative 1 T
:y oertain

if and nl^ if caloalator:; modeld of those faots Can b
i.e. if those faotd oan be-ad it

condt raed

on the basi
^ere-into caloulator;; i.iOdeld

of nar.iber,dhape aM moti on/Jhid reiaire p
a bett' r, kno vledge af the cofnnonent factord ,i .e .^ of th«

ractioallj;

n\ onlorodoopio doiaain/Jjiio eli.imted to a certain extent indaoti
ad GK logioal operation-bat it doed not eleiminated empirio fnctd
ad- the ob.jeofof oaloalation. in the doientifio in^-.iir.v.It tried

to make them araenabi^e to the oaloaln torry prooeddea -that is
oertain teohniiaed that gaarantee the dtabilit;.' of o loalation
\iihioh then reaaltd in
of faoti
-.^here i

docalled ''prediotiond .J-he xJbKfeioj
ad dach no lo^ioal

semb ling
rietnod and connot carrjy oert>dnt 7

in

a no "iogio'! of indaotion ^at onl;,- a imLtiafid ind^ictive me'thod
eaning -raotical raled of addejabl.v and delectiön of fact

•V, hil e the laws are oondtraoted on the bodid of permanent pattern,
of the dtr'totare of the faots



3iim of 180 degrees
The dearoh for cer

- e^i^enoe of knowledge i^ genarnllzt tlo6 ffor iiutr^nce ) rubbing
^'Ood...viH al^a^a prodaoe fire. . . .""aenorallzp.tlon. . .is tho verj?

•ire Of explanation 'hat i-e raean b;; explainlng an oba-^rved faot Is

ncorporating^thia factihto a genersl law (page 5 and 6,chapter 2.
*-^e aearch nt generaiitj' a

^s J-ö xtej, are al^o c.lled general Impiica tiepana^ the.y atate that

id de™ iapliea heving the proper tj-.Aa an exai^ple

statementMl heated uetal^a expand" . It c.ui be phrased:
"if a netal i^ heated, it expand a" ... .1' he theorema of geometr.7 have .. . -

the form of .iniversal atatementa ,or general i ,plication^.Aa an
illastration ,oon^ider the theorem "all trlangles haye an angalar .' r

page 48- ".h. • ^^^-^ '^^^P^-S ^^ *^^ ^ ^-^ «^*- /^'.^Öfc .
^-

page 4d. ihe ax.oma of .„ucledean geometrj; ,the prinolple^ of ^

cauciality and Sjibotance are no longer recognized by the phydiod of
our floT," nu„ p ^ \ reads thaa:oar aay

. ^he uerrnan tranalation of thiö±ÄXRxi±iSiE Jtxfc&txsiit

.

1 1

read3:"]Jie moderne ?hy sik erkenntweder die .ixiome der eaklidiaohen' '

Geometrie noch daajiesetz der Zaai^alität oder der Erhaltung der •

Kasse al3 richtig an", (page 61)Der Aufstieg der wissenschaftlichen .

Philosophie .3erlin-uranewald.F.A.iIerMg JtoakilSHÖDüagVerlagsbachhandlung '

Chapter 10 .The laws of natare. (page 157) Shese consideration^mav be

attached to to the imiairy into the ineaning of of explanationfgiven

above in chap.2) ,according to vhich explönation is genere lization.

-.ince explanation is red-iction to caises.the caasal re.lation is to

be given the sarae interpretation.In fact.by a caasal law the scientist

ttnderstands.a relation of the form: if-then .'.vith the addition that

the sane relation holds at all ti.nes. . . .'fhe additi n in terms of

a^™y-^ istingaishes the caasal law from a Chance coincidence. . ..

öance repetition i« all that distingaishes the caasal law froa a

iuere ohance coincidence, the ueaning of caasal relation cinsists in

the statementof an exceptionless repetitiob-it is annecessarj^ to

assarae that it oeans niore if-then al-.vav s is all that is neant by

a caasal relation l'he Interpretation qf caasaiity in terms of

generality.cxearly formalated in the v/ritings of/llurae ,i3 no^/ gener-

slly accapted by the scientist. Laws of natare are for hi stateraents

of --n exceptlonless repetition-not more..,.

...(prge 163)Thä seoond conöeption. . .adv;.nces the opinion thot- what

we obaerve as a caasal law of natareis always the prodact of ^a great

namber of otomic occarrences; the idea of str.ct caasality may therefcre

be oonceived as an idealization of th regalarities of the macrd)s^opic



T,,^ rrpneral imnLications
r\.c^r also cal3 ; her-.s eives feneraj. j- .

C^Pe 27) General a SS esrtions
..mejrax

Po^ instr.nce

because they say th.A a specnx
^^ ^^^.^ ^it

^.. This can b-- ecressei in the form. iX ^

ins ance: ,^1 trian.1« have a s^^ of .he ,

^^ ^^^ ^^^ ^^

V, .CS does not recogni.» the axxons o. ^iclia..

(page 61 lodern physxcs does iK.

causality. . .as correct

^ nnricf-pt of Icnovjledge

0hapt.l6 page 265 - fanctional concept

. .tl io philoaophj' h,.s .aolaed a f^^i

^^^""
,i.,.o.hio.

our.nov.Iedeei.an

of knov^ledge. accordl g
^^ ^^^^_^^ ^^^ enpirioal

... .,netr..>ent for r-dicUcna ..(an
.

^^^,,,,,, .^ath

Votion io the onl:;adnx3oioie

ti^HK.^ paUern 0.3 -^-;^;^^ bat c .Slot be rer.llzed.^.herefore

ideal th-t niight be- approxma^^
i ,pLic.tiono eto

.

atering do-.n «^f' f,^.V\ie,il.ing of a bl'.e-print -.xth

,Vh- t .iö ntte

the atering do-.n
°^^f^J^^',' ae.ig.ing of a bl'.e-print .xth

iikex, -.'hat 13 atte.pt ed ib, i. - ^^^^
^ ^ . ,. ...tion ofreallS' „ ^

.-ar.fi-,rd .viiiJ Jtandardiaati.on oi

-e'^ri" ?ir?r/a ro^s.i,,r.ouofit . . a,.^

» «



3t'atefnent "x id .lortal" iaeana' "x «IIL die" bat it is'
r,he

not idehti3al-'^ith it\e^^^ie. in the ;firat in^tance "noruaitv"

is a^ed intendionall:; '.-'hile tlie latter -aentsnce io üiraplj

ä predibtion -ihioh hoviver .•/oiild -fr-ow anal:; tio all:; from' _^

'the firat statei.ient if it were trae.Ait "x is inortal"

i3 emivocal It mk:; aide mean'"x mast die"-.T:He atep from .

"X -vill; die" to "x rnadt die" ia the ätep fron-r ignoranoe

tc kno-aedge i.e.- from a-inere empirical-^ aadimption to

a reaaoned kno- l-^dge.-^aoü a knofcledge :can -onl:; be achieved

'

if we know ,that-;is oall-ed. "the propertied" of 5c.-In this

caae it id not neoe ssar:;' to await the death of x in order

to khöw aboat. if bat indiiction' aloiie i.e. .the- expe.rience

that all the x' d hüve died thas far vjoald never .jadtif^

the Statement .that "x.ia-iaortal" if that id-to mean that

"y mast die". In the saae v^y we kno- that if at a certain

point of the earth sarface x will uove • in.,a -straight line

in one- direotion he will a.t the end retarn to his point

• * 12918
0" departdittteitJficaase of the spheric shaoe of the earth

.

x'o-know'thia T mast not amitthe actaal movement-d of x.

I can calcalate them correotl:; before.Jo- if m:; kno-.edge

of x« mortairt:/ «ere ad seeare ad lij/ kna"ledge of the

sphericity of the earth I.coald make the "prediction"

seoarel:; Bat in neither' oade. .16 that. a real prediction.

It is a resalt of dome model I -'ad rble to oonstract of

•

the shape of the earth and of the propertied of org- nie

beings.Jach kno-Ledge certainl:; dependd on empiric obderva-

tion ad a precondition bat it is not empirio.it id the

oalacalated knov;ledge on the badis of a model. In the darae



• _ •the knovjledge that 2 piuö 2 iö 4 i oontingent on eiapirio

Observation in the aenae that if the v;orld v/ould not be arranged in

to 0.7 8363 of thingd and di ided into unitd ,th- idea of "2'*

or "4'* or 2 plaa 2 v/oald be sens- lesö and iiapos^ible . Bat

the knov/lefge itdeif id not empirio what it presents i3 a dafe

method of addition or of arithmetirioal Operation a

.}u3t a3 the prediotion aboiit the retarn o d f x at his point

of departare i3 bedes on the oalc^lrtion s a sphere.The seoarit;^?

of aach a knovledge that 2 plas 2 ia foar is Jaat baaed on the

fact that v/e have evolved a reliable method of "ooa ting"
or oaloalation parel;y

or ' enameration'* whioh is not aabject to error. Thia is a/technioal

aohievernent '.vhich means Jast that and no nore,
X

"^hether the laestion of mortc'lit:v of/can be oonverted into a laestion

of oaloalation so that \ve oan prediot that x is mortr<l '"ith the

saiiie assaranoe as v^/e oan that 2 plas t';o is foar regardless

whether \ve shall add oows or leaves is something I do not

know bat I say that v;e assame this mortalit^ on some analogcas-

-perhaps -mistakenl:y analogoas -basis and not on the basis alone

of oar experience that thas far all organio beings have died,

The latter staemement for instanoe seems to have in oar ^^^^es a

higher oredibiiitj? or evidenoe than the staeinent that all ravens

are blaok althoagh logioall^ t'iey seem to have the same stractare
whole

The logioal straotare does not teil the isaxs: story and ebvioasly

the Statement '*all men are laortal which oan be oonverted into
import

a verbal sentenoe is not of the dsarae logioal Kfl[±|üik as the

sentence "all ravens are blaok" which o^nnot be oonverted into

a verbal sentenoe. We deal here obvioasly vdth a different Order

of faots.

jm^^^^i^^^^t^^^

1^



f7TL to '
^ .. -V^te th- t the priiiciple of

in .Kl. aenae it .igh. .e weTl .0 .täte t.,^

. .i.tiori is nothing eise than a pri..cip

identity or contradiotion is n

.. r.ose of "coanting" or "oaloal.ting .^t

evolved for the p rpose
^^ ^^^^^^^

an .rithnetrioal -and a .etrical-prx.oxp^e..

. • 1..^ if 've are oounting heads.
theae prinoiplea i± ;'e axc

Ci bat a caiiisal

an.y other/vvay^ v;e cannot desoribe event3 in ctn.y uuncx/v^ti^
oausalit}; iö a pre-yoientifiG i^ro oedare id ahovm fröm the

b;/ the form of all
all the KRKtsjS3iBL:& siib.j eot-preidi

^^^„^^^^— and that wc uaiüiuo aoöuriu« «vö,
'j^Jj«^fe'''oaa3alit}7 iö a pre-yolentifio pro oeda
b;/ the form of all«n 4-u^ ™^«^^^« .„u4^^4- -^--^oate 3enteno0a-\7here the preaioate

i3 an active verb.The^' all iiplv oaiiislaitj? •na.mel:; caase and effeot

in the xkkI event in lue stion. ind all other aentenced are oonstriied

on the same pattern. if the;; deal v/ith events, and have dome verb

a3 pr edicate ,'^x writea" ineans '^x is oausing markd on the p oer"

If '*love" has some oatward resalt then "x lovea y " ii.iplies

caasalit^? naüielj; all that x does to y in thid.oaöe. ''The river

flowö" is patterene. on "x does soüiething" (orod Ging -ffects)

of so e kind.and so forth«



The conoept of oaaaai iav;

partinent to it.

ignoreö oo... facta and öitinotiond

1.0au3aiit:y is not a ooientifio buL pre-soientifio prinoiple acsd

bj? oonimon öeruie.Ha driver aees t:i iiio carraiga ;jtopped at the road

he tries tfo find the reaaon t'ie stoppagewithout kno ledga of ph^/sics

ile obvio'iöi:^? intfcirpreta iiioveiVinet and. rest '^oaadaliy " . -hatK iö

the readon of this int^r retation regardlecij \^hether it iti

xxgkkxBL2:x:52Xßua:§,oorröot or not?

2. Heiohenbaoh' vi Interpretation of caaslait:? haa a baaio defect

^t düeo'iiot aiotingiiishea Det..een the general principle of oaaaalit-^

aiid partioualr oaasei laws.lhis distinction ia easential becaase

l^yr -^T-^'xiarifY -^gr^yyv .rVgyg^c^iaiCiKg the general prinoiple asaerta rcaghl^;

that evrj7 event iiss:.cs.caÄaÄBL^flX-:ikzi: ever-/ change 'aas a cause

-^inoe ever^7 change io an event and ever^; event io a change,

we ooald use the se t.;o tarms inttärchangingl^ •3dKEx:äKK±iLk: :-iiia

principle oarri a v.lth it necesaitj? and generslit:^ Jast aa the

la a of identitv aud contradiction do»-artioa_i^ caiiaal lawa
8

du ..ot i .pl^; neoeaait.y ,their deniel doea not ocntitiita a con^ro-

diction /2hc mere aa.aination of parti aalr oa^isal law8 doeaot load

to the %en ral Iav; vihioh oatooripa all poajible e..per.ieiice and is

as a reyalt not verifiable.'art on.lar casal lawa rnuat be v..rified

in Order 1:0 gbtt'j oonviction.l'he general law do-^a notneed veri-

fication.

. . -^ever the ieaa "change'' io axi öiupxrcüCal CGiiOü£.;t 'lile

the s:easraX principle of causalit;; c.pfli.d to it ,io not,

Jhile the lavjs of identit:y a .d cuntrac.iction c rr:; v.lth than

• neceaait;)? in their partic ^ar appücctiona ,caiTöalit}; dcea not.

Jiit we atili m. intain th -t change a mo^ have caasea. .^s - .io

dtatauent analytic or a^theticV dmne faila to differenti :te

bet\^üen the general principle arid the partikular l^wö of caiialait^



9

ooncerned bat it is .«rong in.far the geueral lav; co:.a3 iato p... .

Kaut realized th.t the general prir.ciple could not have -been

deriv.u fro.u ex c rieace ama..a,ned tl.. t it «a. a'^nthetic and

a .riori.If^so ,it. orgigin .oald be inexpXicable ,If it '.ere

, . -, .
-i ^'nt he aolvpble bat tho concept of change

aualstioal tae rrooie;;i ...xgat De aoxvouj-e u ,

does not 3ee:.i to irnpl:; liUe co cept of caase.

.

.t id generali^ a^aarned that oaus alitrralea

the " 3':!ooe3sion of fact^"bat thi. is m error, it ia not e.-pre^sible

in t ar -id of aacoea 3ion or of ti..e and it c n be üteted i choat

tha a.e of t'ae notio. cf ti.e.Bat if there wera no .acce..i.on

of event. .then oau.e. -.voald be superflaoas .'.herefore it a.

-,„>h..t «.-i-aedsion is esdential for
.

the concejt
thoaght erronecxalsi th;-t ai-^oeosion

- „ 1 •, ,-,! -^h t hp "vhen" bat i'/ith the
ofcaaslait^/.^aasalit? nsvar ceald va oh the nen

it

"hou- Of anevent .therefore .ith itd genesis.it is therefore

ocnoerned wi th the dtraoture of event .Id. i. perhaps th. abdtraot

e ^ res ion cf the modei o 1^ the cjtrictare of all eveut3?

niThe . -rang6 3 of three oonoexot3- eventjöheage 8.nd eff a et

overlap ari d re Interohangeable.An ev ent is alwa^3 a ch^mge

and everi; charige iö axi everxt .Change as VJeil as event alvaj's point

to the einer gence of "vsoae thin? new'\ü^arther.iOr Q- if I 3av ^^'^"^ ^^^^

0)18sn^e or event. mii t have a ca^ise ,thi3 ivale:nt to the State
and liiast be

u.ae nt that ohange and event are n :ffectd"'i;h. t an event i 3 ar.va?;d /

an e ffeot.is kno//n bat we .0 not know v^hether an^ event is also

a oaase.-'-f ,
f ho ' ever ,all event s ,mus

and all
f be effaots -and therefore

events be oaaees

liave oaa ses-the latter mastbe events t.o/ provideu one factaal

aamption. i inade -nainei^ thot the vjor Id is conposed exlaöivel;' of

event s and that the atraotire af all events is sirailar The
new

ass ertion that an^ event is an effeot is not a/f otaal assurnp.ion

bat Hierein a revjording of the ge neräl riaoiple of oaus laitj;

If an antali^sis of the strntare of event woald



3how"oaa3atiori " v/ithin thi^ dtractare ,then the oonoeot of event

v/oula vield -'eeasalitov'^; anai^/t-icall-T/ .ad the adduiaption that ^.11

•i'.

event a have oaiiaeW ;*;cald be Ja^tifiable on ratioma gr.oandd.

Oauda it;\; doe.3 noL parpotfc to explane suocesoion

b'it the genedid of eveiitö .''ho/, they aride" bat does it addertd

more th. n the tautoligioal trath that if dOiaething hr.s f<rided

it mu st have been vrising. that if öomething hod began it i.iadt

have a beginning dr that if dorne : iag haa nroceeded it miidt

have been prooeeding eto.?or that if dorne thing had originated

it had an origin.Gr cit ooala' ba . put thid Msy : if domething

eventaated,it had dorne st art,da..e beginning. Jhe event vie.ved ad

fact id then regarded ad the -redalt oi" tvjo eler lentd ,öne of

whioh id the a factor.'Jh. fact ad daoh id an x aud all that

oaudalitj; adderts is that the fact. had a faotor.It id the

factor-ledd faot that seeind to be the o^ntradi otion in iixeation.
fror:! the dtart an:; event

It Uli ght be of -öQurde ;
th t e oonsider. 3XÄr:^idt:Äg/ad a faot

preduppoding a factor. ^r we coald aaj^il't taked a i^ifforenoe to

rnake a d fference ,or' A'differeüCe is al:.'a:;d the resalt ofdome

:iJiff erence.-^'he aiiipledt indtance of event is motion.- otion is

oaasal in.a inotionlf w.e den:; the atmaoture. of event ad oatlined

above ,it woald leave us vdth xxxBXi r'ioveinent' wi thout moving siibject

rhe eventd Vv'ould be deprived of their si^bdtantive obdtratum/Jhud

the denial of "oaasal' oonneotion implied the denial of all eventd

It is inconsidtent to ffirm eventd and to den:; their dtracture

-he i iportonaoe of this to meth'ddold 7 if doience id obvioas.

J'h^ -princlpU of caadalit:y assertd domethirig obvioas ::ihat hioh

• oocara nust alsc have an or.igin,or that hioh fliffers inidt

resalt fr cm soiae thing that dtrted to differ or or ginated the
prooeed

differenoe.The deviation form r?dt mast ÄJKodt fron doemthing

that Started deviating or oeased to be at redt.Cther ise /e

had to • ssume th-'t nothing or zero :;ieided a valae(i.e. the de-



viation was t he reffali: of nothing.)

It is presapposed that everj^thing iö m event a.cL that
r

if soiaa fact ocQar3-,.hicli ia alao caLied" rejalt'-i it mast be an

event and aa suoh part of aome lävant.- V/e adu noi^hing to oar

-.ateriöl kno.deäge of things bj? yuating that differevocea iüsae from

event a froui Bvents, . , .. „^
jJifferencea/effJCtd from caases or that a re aalt la a resalt of

soiaething or that what is part of the of the event presupooaes the

whole event or ita beginning eto .Uateriallj; fhe niojt iaportant

part of the Operation iä rather the discoverj; of the differenoe

in a certain field of rest i.e. the disocverv of a problem.

.'hat foliows tä the reconstract ion of the 'whole fact of hich

we aee t;he trdl-end.-calleiL effect.

"fh-t is negativelr; ex-^reased b^ the principle -ex nihilo

nihil- ±ä e.cpreased affirmativelT/ by the general of oaaslaitv:

aii.iaid aemper ex aliguo.On the plane of eventa or in the area of

d3?namioa the principle of caasality achievea v;hat the ,,o,w of iaentit

and contrad:ction achieve in an area of static facta.2hi3 is the

lexm thoae laws assame if applied to ohangea.-to eventa-. Cn the

event-level tliinga b jcoaie factora bj» definioion and that it

follo-/s that "A-lii^e" action ia the res It of an ":." and if

in the fie.a of "A" a "3-like"effect ocoara.it is reaiciae to soae

''B."A changing ele,aent is a fanotion o aome ohsiige..'e aee höre

th'c; tautologioal aapect of csusality.

xaiiSHÄim^iai:xx±JB In the aualj^sia of -eichenbaoh the

exau ple is uaed : "all heated meteis expa-d" .^'hio can be

exnresjed in the form :if a metal ia heated, it expsnda".

ao.: here the heating of the metal ia the "oaase " of ita exoanaion

and the "exp noion U the''öffect " of the heating.Bat the

heating of me ta.LaricL tha expandingis aone auo -ctu. 'i^hese are

nou two facts ,it ia on'3 fsct vjhich - re anal:/zed Into t.:o couponenta

one of ehi h i>3 theii voalled ''opvise pnd thp ot-h?r ''offeot''



« c . ^

-eterlalli; apeaking the oa ^e axid affect dia^pfear ooMpletaly
4n one ooaplex of heated aiid expaading m9talw.ll ,.e kno/; that
heated uetals have the propertj; of exps^ ing.i.^he principle
Of caasality is hare .0 explanatory device,it leads merely to
the atstamö experieuce that hot .etals generali^ expand.They
.just do ao...nmilarly we my 3ay that the hoof^ of a mule leave
raarkci in the sand.The "marka" are the affect of the :novinp -^

^oof..3ut tk±BxJ^,xxKx£ the 3tep3 of the mule in che ssni and the
iüarks are in fact one event.Ihe Walking of the nuile is the
making of the marks.V'het we do when we .ay that the marks are
the tfffeot. of the steps is .aerely oompletion of an inooiaplete

Pictare of sorae event and the restoration of the totality of some
event-co.nplex .vhich «tays peroepmall.y partly in the ahadow.
3ut when we ^^^^^^^hy^^are^ ^here uaxks in th e .and ,we have already
.a.xne, that there is such a factor that u.^es the uarks and the
auswar is contained in the general form of the .uestion

üaaaalit, prorides a rala-ho.. svents happen if they happen-
it xÄffic* aho'üs the 3tracf.ire of events aud all it as.ames

is that there are events and that everything is an event.i^ctaal
relationships in the world are events a-ud a non-caasal factual
relationship is Afathinkable .'^his would mean that the thiag fas
no infla^nce^or^po.er .hich -.oald rafer only to nionads in absolute
isolation..-my relationship in the observabie world is caasal-
an event aad oaasality is groanded in structare of ny factaal
relationship bet;;een things „e have in ohis relationship a totMity
called event which is the protot-;pe and inodel of any "causal
connection" v.üich is lingaiot.oally analyzed into caseatia effect
All causal connections are re. .ibie to si..ple reia ionships or

e ents where one part-c.use- is often invisible- ..hil. the ouher
-effect- is vioible out probiemfetio because of inaeter lin^^cy of

.^'üe event oontains both ^.ae as .. O» X.



it3 baaio ale:.ientd. Daniel o Ahe genera. a.w of oaaslait^j in^ilves

a denial of all factaal relationohipe in the v.orld,-called eventa.

nothing elae than perimnent

If the oaaaal model ia/the inodel of -trhe/atr.ictare of event
'

. . • in

it coalc. be ob.^ooted th. t defining oa saiitj/ this way we inerelj;

exchange thp problen of oaase for the problea of event.'/e knov;

eventä bj; experi ence '-indaotivel^^-and whaf .jastification ia there

to endow itd nodal .7ith neceaaity and generality as we do? •'here id

the neceaaitj^ of the form of event? Briefly atated the oaasal

((\y(^| nrinciple atatea that bt leaat tv;o elementa'are neceaoarj; to produce

>.ia "faet" of t h- event-form or thrit -to, pat it otherv/iae-aatogeneais

*''\he eveat ia vaewed aa a prodaot-aoi a prodact preaappoaea two eieuienta

ia inoonceivable and ia bejond human Imagination.. -e raight faoiiitate

• at thia atage
, . ^ ^

the underatanding of thia/if we point to the reflexive aspect of

caaaalit^.and of eventa. 'e are ouraelvea a aaoeaaion of eventa

a..d all oar aota are eventa , the :y haye all the .
atraoture of eventa

thoae acta are a aabvidiivaion of the- facta, and the "actor" pla:;3

the role of the "factor" in theevent. We give to all prooeaaea

the event-form niite natarally aa oar life 'ia a aama of eventa

If whateyer happena ia not a prodact ,.then caasalit?. is" an unnec :asary

concept.In oar apatio-teuporal vorld it aeema to be a prodact.

Ifana ^»eiche bach for inatance doea not treat the -laeation

of Jaatification of the ganeral caaaal law.he, rather deala with the

factaal laeation whether caaaality ia .jaatified in the ';vorld of

facta and the n he ooniea to the oonclaaion" that caaaalitj^ ia an

a.ipirical law and onl:/ övalid for maorocosmic eventa vvereaa it

ia invalid in the atomio region" .^hia ..oald :^an that ato.aic eventa

hava no event-charoater nhich ia non-aenaicallleiaenberg' a ITno e r t t.i nt

y

T^fincinle doea not "pboliah " caaaalitj; ,it can onl;; ahov the
caaaal

teohnioal or even the logical impoaaiblitv of the det er: .inatio,

pr.rticualr

of the atouiic event or of ita event-stra-jtare .3a-t thia ia Hot to

a •; thit ia haa eveuf atractare. .'.he venta on the other aide of

th- raocn are not detf:r;aiaable -ure have theiy no event atraoture?r>



-^t is V oertainl^;' a probleci aa tc hov an eiüpirio faot-ani event-

ha^s daoh a form that tlie neoedöit;y aud paradigiiij.- tio laiilit.y of the

latter a^a'iiaeö- the form of logioal rigiditj^-so that itd fi^x deriial

thrit happenci

involves a oontradic tion. Bat slnce ever.ything is ''event" noühing

other thajn event i3 imaginnble. In that onae parti :ualr loausai laws

woald nct be t'ie origin of the gerieral law-i.e. that general law

woald not have to be -^'on by indaction insofar a3 an^; event exhibitL^
an:7

ik2:x:a:io:3:5ckx:.^(ociaito straoture-the oaasal form- so that bkk event

-a Single event -is siiffioient to exhibit that form and atraoture

Cn other hand r.li jSKxaak partlonlar oa'Xisal lav/a -oula be patterened

on thib ani lue form.ja^atitation of probabiltv lawd f o r o-asal la^s
aü n matter of faot

/voalj. not ohange thib reiationship ,it cala onl:; mean th.t/a given
event
ötr'iotare laoks generalit^; KÄXK.^^aKttarxfifefeÄt ander oertain

oiroamötanceö. The g-neral prinoiple of caasalit:; does not re j.iire

et all gen.^^ralit:; for.aver^^ t;;pe of event.
^^

"lano derived
Bat thi3 analjsid thro- 3 oome light on the indactively .

Th'jre -'• re 3o derived not beoaaae of a jammation of xHxxa.txxK

e.i iric experienceo tefexsQXJ-ca^iJiä'Xjn^txfin -/hich voald never afaoant

to a lav7 -if -then alv'a:;3. or.even if then alvvö^d in e o rt^in per-
ao3amed

oentage of o aeö.'Jhe generalit:; in thiö ca3e reota on the/poooibilitj'

of con3traotion of a permanent ..odel of a oertain t.vpe of event3,

Hovj far thio ispossible ia a laestion of faot.

The Statement "x ia mortal" meand reall:;"x ill die"

Yet the 36 t jo 3tate:aent3 are not idetioal 3inoe in the first instanoe

"mortalit:^'" is ased inteuoionallv a3 a propert;y -at least logicall^'

30-v.'hile in the 3eoond instaice v;e have a prediotion hich ,ho ver,

woala foilov analitioall^v from the first dtatement if it vere

for XX all x'fi3. . '

trae/ 'itthoat exception "-x i3 mortal" i3 then e .aivocal in the oenje

that it ma:; mean ''x mast die '*Thd otep from "x will die" to "x maot

die" i3 the step from 4jl?\ ^"^-^6^ ^i^n to the • oonstract lon of the

oaiisal lav/.



oraciel proper tiea
8 all propertieü or jome

i3at \ie oan [n^re sxoh a knov.'j.euge if we i.now tks:raixsiyi&xk^ of the

event oalled ":.ia.n"-if x io a ..lan- 3C that v/e dd. not nesa to await

the daatli of '^x" in order to know thr.t '»x" i;ill die , Induction alone

-the faot x3dDc that ''all'* x*3 have die d thas far v;oalJ. not

.juotif;/ ühe certr-int:; of our knov;ledge th t'*x ij raortal" in the

öenda that"x iiaat die'\Praginatioall:y jpeaking our kno r.edge

in thio caae io no ieas certain than xx^ oiir knov/lec ge of

t'ie oorreotneso cf the pricnoipie of oontradiotion ^Ithoagh the

deniai of .lortaüt:; doe3 not invo'lve' ah^? oontradiotion. 'e

si.rplT? aüciame this kno Jledge of the ropert^ of mp,rt.a.it:; in '^x^'

aci oertpin.xiixiLia:xxMiXÄJs:./e a33ume that mortaiit;; belonga to the

j-odel of the- striioture -o^f .the:. eirenfuian'*

.

•^'
• Vi^ "also knov; -oni.:th^' b'a^i3 of oar kno/iege of geometr^ that

if •

''x^^ will iiiöTö in^öMstrai^htr^ in sorne direction ,he ill

retarn to the point of the origin.Jis motioncj aro cf courde an

empirioal faot and the^; nia.^; be hindered b.-f-aL:l ü.prt pf pirouia-. .

atanoes-nevertheleod this ooncliiaion i3 oertain o-vcng to oar

kno -aedge- of a -Moiaci p^raianent^model -nainely of t he. . ah. pe, of the

earth.In thiö oaae a:pr6uiiotion 1^^ th^^oretioallj^.posäible öu the

basiö of uhe model struotiire.at oaafc diapo^sä. .^e trj/ tb conotö-i

pH oort Of daoh eri/ianerit model ^traotareö in oar indaotive know

ledge and x.iay aohieve aaoh a oert>3int37 of prediction if-the- inadel

is oorreot.

If m-^ knowledge of the mortaiit-^ of "x" were aa oeftain

aa -^ay kno ledge of the sphericit^; of the earth I ccald make the

prediotion aeo^irelj? .3ut in t neither oase id this a real pre..iotion

»/h-t i3 oalled here pre..iotion i^ marelv in tnferenoe I was able

to drav^ fro.i aorne model and I did it dedaotivel^' /2he aa^ertion

therefore that preaiction io es^ential to kno/ledge or its

purpoüe i3 ;.i3taken...ll those '»pre .iotiono'^ re noLhing eloe tha.n

deaactiono fro... P'jrriianQ..t modela iiich are oonohed in verbal termö



or in tei.iporal teruj.

In all theae oa^ea ei::piric ob^ervötion is

a preoondition o:" the dedaötion bat the dedaction is certainly

not ÄXE±xxÄ.eriipirio.It iö the oaloalated icno ledge on the baaiö of

e. rnodel. Alfter all rao th'iriatioal Jkxsc^Äoperationa are contingent on
it were not podiiible to arrange

eupiric obo rvation in the sense that if/the world KfiDJCJLäxKfifcciiH:

xxKXÄKedtxinto olaasss and to divide the latter into anitd ,th idea

of namber vjould be senaeleds and impo^iöible ,xa±:iiiHmat:;irithL.etioal

Operations are therefo neoajsaril^ uperations on things and

olaciviea of things in the outai e world aa we aee it.Cn the baais

of this knoivledge "/e oan also '^prediot" that 2 plaa 2 v/ill be four

regardleas v/hther the anits are beaata or table a, The oertainti,? of

thia r.rediction reat.a on the CLnatruotion of a reliable teohniiae
• • • *

of calculation or enanieration whioh gaaranteea the reaalt .i'his ia

a teclmioal aohievement v/hioh permita manis/ "pr ediotiona" .On the baia

of the oaloalationa of lirathoathenes baaed on geonietrical asiamptiona

aboai the form of the earth it vaa poaaible ,to oaloalate v.iuh some

aooarsoy the aarface of the earth etc. -arid ?:ajckx?ix to"prediot"

hov; If-^ng a man would have to v/atk aroand the eath aaoaming that

he oan maice 30 milea a da^ •—"""redictiona" are reallj/ inferenoea

fro]ii model etraotarea erected bj? as for the parpoae of knowledge.

Whether "mortalit^" or other '^proper tie a'* oan be : lade into

nropertiea of permanent moaela jaat aa geometricai forma or namber

a

ia auother Lhingx. Thia maght be merel:; an analoge? of oonatraotion

and oar oertsint:; in thia case may be baaed on a miataken analogy

Yet it might atill be proved that "death" or tei-iporal character

belonga to th'^ model of event oalled "org? rdo being" .Althoagh

logicail:; apeaking the atatement ''all raveha are bl.ack" me.^ have the

aame straotare aa "all man are mortal"-tiiio ia not entirel^/ oorrect

b oa^ae 1.) ia not oonvertible into a temporal ata.ement- vet

this atrticture doea not teil the ..hole storj? jince the oertainty

/
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that "all men are raortal" i<5 higher thaß thone "all raven-3 are black"

Ilortalit^ seeins to belong niore. '^esdentially'V to organio beings than

niere color,-The prinoiple of identity or oontradiotion ia nothing

elde than a principle evolved for the parpoise of '^Goantin"^' or

11 OBlonlating'^It .^is a metricäl prinoiple that mast be oh^erved

in oalcalations.

The aaciumption oT' mortaiity -this 'predlction'

iö a ver-^ good asdumption beoaaae no exoeptions to thisS rale were

ever observed in org ,io beinga.If then buoh a property i3

asdumed to be eoaential iax^itaxaüBÄfii: and to belong to the modei

of organio beings, there is a go'od reaöon for tt.Bat of coartje of oiiöi

patter4| v »

there might be a i^estion vjhether XÄXfl±kKx:xKai^xK:xs a mode I oan be U^ CßQl f£^

oonstraoted fo other empirio facta aa well on the aame pattern. f^^ ^ f" ÄCuqj^

3ut oar oonviotion of oert?- in"t7 is bsssed on the belief in the exiötenoe
3ut ernpirio facts oan be 8mde oertain if and onl:y if it. ia poöjibie

to oontraot wigi^rg^» oaloalatory modela of these facta, ifthese

facto can be -aa it .vere -oonverted entirel^; into inodeia of

oalciilation on the baaia of their shapea xh± laaakKÄ ,niiiiibera

and rnotions.Thia doeanot explain indiiction bat eliininatea it ion
as a inethod ofxsÄisixixkxHÄaoientifio ocilciilation and of logical operat
bat it doea not eli.nin .tea empiriiß facta-it triea onlj? •

to make them amenable to certain operationa-certain teohnii^ea-

that gaarantee atabilitv of oalciilation and therefore aocalled

'^prediction" • The aaaembling of facta ia cert?inl:; the basia

of all scientif activit.7 bat it ia not a logical method. There ia

no"logio^'of indaction. Bat there i.iight be practical ralea of

aaaei.ibl:y or aeleotion of facta in the coarae of iniair.^.



determiiiisin of nhysical ev^ntsS,343 ••''the nuestion of causaJ.ity ancri5f^ier/^.l

v^ich has rec'?lved a n eprtlve -^.nsvfertcausality is an emT)ir3.crl law and only valid for

macrocosinic >/hereas it is unvnlid in the -t o-ic rerion,,.,as Tor the law o " evolution,,.

this principle is a Statistical saLection combined Td.th ca sal la>/s.., (344)
«

thß nalysis of causaJ.ity as ^vas carrled throij^h in ph^T^ics brings this sclence in clo^^-^er

contactwith sociolof^y than ims ever possible böforerthe discovery that physical laws

are probability relations and not dictates of pure reason, ,.,shou].d encourage the

sociologist,,,

natural lav/s (l79) " exnlanation" (chapter 2) ist the same as general.ization.Since

explanation means the same as giving causes ,the causal relation c-n be Interpret r^d like-

mse,The scientist understands under a causal law a relation which has the form : if -ths -^

w3,th the addition that the lUze relation is alwazs valid, ,,,.,. x^epetition is th« onlv

thing that distinguishes the causal law from accident c-^ance) a-d the imtwrbance of

the causal law consists in the assertion of unexceptdon^l rer>etition,.,the i^rords: if -then-

-.alT^ys ecxhaust the raeaning of the causal relation, .Oulte ^merally sciv^-^ce uses the
already

interpretatio 1 of causality as general if-then relations as urae clearlz formulated

Causalit y was i n terpreted as a law of unexceptional generality als a relationship

if -then alvays (l87 ) • ProbiJiilty laws have exceotions but these exe er) ions anr^ear in a

regulär percen'Sa^e o f cases.T he probabilit^r ;aw si an if -th en-alf//ays in a cert^ln

percentage-relation.T he causal structure of the ivorld is being replaced by a ^orobablity

structure###.##'3ven-apart from the result of quantiira mechanics causlaitv maJos probaility

oncepts unavoid'-ble«,.In classical physics the causal law is an idealization and the

events are inuch more complicated than is beinr assumed in the causal descr*iption, , ,

,

Kant *s theory of s^mthetic a priori knowledge of mture ca_lls anart from the laws of

time and snace the nrinciple of causality as the most imrxjrtant example of such a

knowledge,,but,,,since the death of Xan t the principle of causa3,it^^ has led to a dissolu

tion of the synthetic a priori,

(chapter 2) 15 the basis of knowledge is generalization. ,,, (.for insta.nce):ri.ib'-dnr o^

^>rc>od alwazs -orod-^ces fire. ^a, . , eneralization is thebasis of ever'^ e:cT)l^nation,'Inder

explanation of an observed fact « understand that it can be coordinated >r th a general

law#

v»
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A LIethodologiQg4 iJnnuir:/ Into the Ilind-Body Helation

X
I shall not enter tae discussion rbout the mind-bodr relt-tion

in this ppper on an ontolocrical ba.sis.This has ofton been done in
the past and has lad to no conclusive rcsults.H. epproach will be
rather methodTosical .It seens^horever, in the first place that
a, Person speaking of a relation between mind and bod, asserts by
the saae token that there are two substantiall. different entities
called mind and body .Otherwise the w^d "relätion" would carry no
raeaning. It seems furthermore that this e::pression "nind-body rela-
tion'is not identical with the expression "relätion bet.-een thinking
and the body" if mind encompasses such things as -rill or feeling
nor is it identical with the expression "relätion bet.-een the psych-
ical and physical " since the physical is also to be found outsile
the body although it never enters^fe^nd without the mediation of a
body.aoraT.on sense is inclined to take the relätion betwenn mind
and body as granted.The classical example of such a relätion v.-ould

be Seen on this leyel of thought for instance when it is asserted
that if we want to eat an apple ,v;e lift our hand to reach for it.
Here the act of v;ill is the reason of the hand-lifting and thus
there v:4uld be a causal relätion bet^.een mind and body.Sometimes
one of the two elements ,m4nd or body,was negated ,and then of course
the Problem of a relätion between them disappeared .er it has been
Said that .vhile there is no real relätion between them.there is
a parallelism bet^veen the mental and the material which are tro
aspects of one reality.^his has been tosc^.cserted probably in order
to obviate the diix-iculties that arise when «e are trying to grasp
the mind-body relätion from a causal point of view.These fiifficulties
«rjserious^but it seems that parallelist theories become extremely
com,)licated and lead to such theories as that of preestablished
haraony bet'.7een the tv.o orders -'hich raises the suestion v^ho



arranged tlie asserted harmon:/.To this there are only metaphysical ansvers.

3ut what is the Position v/hen ve assume the existence of such

a relation in the conunon sense point -f viev;? "'e assume the existence

of a mental and a material substanoe and assert a relption bet-een them.

If the assettdd relation is assumed to be/causaiya^^,.xS*ii4Lu(it always is in

±iis particxilar KKKHinstance, we maj' ask whether this is not in contra-

diction to the very essence of a causal relation. Such objections rere

denied on the grotind that there is nothing to be found in the concept

of causBlity to contradict it. It is true,it was Said for instance

by the psychologist Stephan "'itasek ,that the tv;o substances ,the rap.t-

erial and the mental, are totally different and that catisality usually

works in the horaogeneous oontext of raaterial things.Ho-ever ,this does

not nean that it coul. not work betveen two heterogeneous eleraents.

On the contrary, cause and effect as^differaa* frora each other.^'hy

could they not be still more different^.It is true7that this sort of

causal relation would be iiniiue because it has no parallel in the world

of observable relations of ('Sther sort.

3ut it seems that the objection on the groiind of the concept of

causality is Justified. By definition the ±xs2±xci3dkment&l is imiaaterial

and undimensioml.Shis must be clec-rly understood.lt does not mean Sr<bLf

that it IS not perceivEble b- sonses i5kö-'1«<?ft3.ä><>« atonis or electrons etc.

which are naterial although not perceptible. It aeans obviously more

than that nariely sonething beyond the wcrld of laaterial things or fcrces.

To assert therefore that there is a relation between raind and bod- 'i^ ^ <J. 'i <^t<**c

would reÄilJ raeanx that soaething \7hich is nothing frora the material

point of View is able to act on soaething.This implies that so.iething

which is not a caiise nanely nothing has effects.PurShermore common

sense would localize mind '-.'ithin the frane of a body.This is in itself

in contradiction to the definition of the mental as immaterial and

undiuensional.'-'e would then speak in terms of space of a thing vhich is

not spatial.Not the slightcst reason gould be given for the assuuption



that the inmiaterial is looeliaed somev;here in a definite part of space.
Once v;e assxirae that the mental is inmaterial,the body becor.es a nuisance
and corapletely superfluous.lt Is a gratuitous addition to soiaething
vrhich can very well dis.ense with bodies.It also neans that sometiiing
that in not spatial is still soinetoftrg in space.And it should be added
that outside of causal relations no other relations betveen obsorvable
things are thinkable beoause such relations always involve some change.

''''""llf^.:^^^^'^'''^^" difficulties on logical grounds th.t n.ust

'

affect ithe coimaon sense assuii-otions

We Should however investigate the reasons that lead us 4«to such
disastrous logioal consequences.lt seens to me that the source of these
confusions lies in a basic methodological fallacy or in an error of the
method Of investigation as a whole. Since mind is not observable as are
tables or rnountains,v;e obviously infer its existence from data of con-
sciousness or from introspection.There is no other means to obtain any
knowledge about it. We assume the existence of mind due to oxxr ability
to recall other nainel;|lprevious states of mind.A present State of mind
can never be observed introspectively .The monent we introspect.we do
so into the past. This ,by the way, involves a new impossible assumption,
namely that the immaterial and undimensional mind exiMs in the dinension
Of time,the most basic error of some idealistic philosophies tinged with
naturalism. The time dimension is not the dimension of the tomaterial
but it alwa.7s is the dimension of the material and observable.Apart
from this any time measure must be material.lt seems to me therefore that
he ^;;ho affirms c^hanging states of mind implicitly asserts a body as a
subStratum of th^e changing states of mind ,otherwise ve would get the
ooncept of an immaterial ,yet changing substance.But what öavt^otfi chang*e,
would that be ? The immaterial or Spiritual is by definition uncaanging
and unchangeable.it is always identioal.lt is true that we say that
we are joyous today and were sad yesterday but this means that te refer
tmxK^these sensations to a body as their carrier.Onl-- then can .e discern



sv.ch States of mind.Cur av/areness of them will always be the same un-

ohanging av^areness.

In any event that rauch is oertrin that we get our knovledge

of the mental through introspeotion .If ne use the method of sensual

Observation,we xiuuÜL never disoover anything raental or iramaterial,

The act of will v;hioh v/e assuiiie afterwards in a sort of reoonstruotion

süSas having been the cause of the lifting of the arm oould never be
imagined if we had no
#gyxlnsxaK^yJfckxgqgiX'gl[.Kyxt

k

hr x remembrance of previous states of mind»

Only the awareness of outside things is continous and siäiultaneous

with the existenoe of these things .There is nc other possibility of

arriving at the conelusion of the existanoe of the mental than bv

means of introspeotion or refleotive knowledge.On the other hand I oome

to Imov/ ray body in the same way as I know outside things naraely by

Observation, If We oould not touch,hear and see our body,we would not

know that we have one, It follov/s frorxi this that I arrive to the knowledge

of the mental and of the body by two entirely different methods/,7hen

we speak therefore of the relation between mind and body ,^^?e Compound

two bodies of kno^^aedge of an entirely different oharacter and stemming

from tv/o entirely different sources.I hcld that the compounding of

these two sets of knowledge into one as though they were continous

and homogeaneous is inadmissible and leads to the oonfusions and contra-

dictions previously mentioned.Sach method might be ifcgitimate] if used
Ol f^iirep^ we must come to .Trief

consistently and for ^iJ^/whole field of knovledge but v:r7n^Try:±Tav:ir, xzxsä~'
if ^

xfacES V/e use arbitrarily some results of one method and some of the other

one and try to piece together a consistent wh41e out of these hetero-

geneous sources

We raay use the method of introspeotion and vhen we do that, v/e get

something that we call mind but xtauxtafter having done so ,v;e should

proceed on the same plane .'Je shall then get no body and no world at

all, Then all things will be impressions of tliat mind and nothing eise,

We may then have remembrances of a mind and impresi ions of the mind but
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no laaterial objeots in the aix±xx±Ä± sense of the word ,no "objects".

^r we mu3t adopt the empirioal method ,then we shall have ob.jeots but

we shall never find a inind.The mind then arises as an inferenoe if

we try to fit the things XH±Hor objects into our ability to reraember

and therefore assume a carrier of this ability vvhich really has
such as spatiality and tempor lity

bodily charaoteristics a±x±xrst/without being a body; it is a hybrid

creation with all the seeds of oontradiotion and oonfusion in it,

But we cannot use legitimately for one part of the world our senses

and for another part introspection or reoall and then ask about their
that I See with

relation.This is a question as to how the world ECf/my eyes ktk is

related to v/hat I remember Vvdthout using J^agm or how the general avrareness

is related to the things I ara a-^v^are of

.

(L.oa3Aed_i2rt^ and obseri?at'«o'vv.
Since the two methods of investlgation]8:reentirely different,

ous
tne results are also different. On the level of action or ingenu±±;K living

^ the Problem of the relation between mind and body is non-existent because

without reflection or reoall there is nc mind .When we stop tp reflect,

a disjunotion arises between that which recalljp and the outside things.

But if we turn our attention to the act oJ' reoall itself ,7'e should

XK^xxÄoonsiderÄ t*s oontents as parts of the reoall and nothing eise.
on

But we prooeed inadvertendtly as it were otherwise.We put ladcs the

same plane the act of recall which is :gBi obtained by introspection

and the objects of recall which are originally gained by Observation

and not by any act of introspection lü'Ttii/^wvöls^T^ö^». Yle break fati^iigM-
igy

the continuity of Vision or of its direction when we ask about the

relation of observable things and the mind because v/e turn our attention

simultaneously to one part of reality obtained by the senses aiod the other

one obtained by reflexive Vision and try to construct a bridge between

them as though they were two results of the same method of investigation
true

,

although this is not ttaacKasK /iJhe relation which we construct in this
must be

moment is not an obscrved one but/an inferred one since one part of
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a
aiid ini:iaterial vvhile tiic other part whicJi cont..ots the nu.tcriai objeot

aliouM bo ro^ntcrial aiul yieible .Ue may aelc hcw a roletion ^be obcorvablB
arxl inobservable at the Dirne time or partly obs.rvable and artly
inobscrvcble.But thio is wfaat it ie; a relation between the observable
anf inoboervable.Tho concept of relation oaraiot apply to such a Situation.

A oonoistcncy EfeaatMcofenu uniformit^ of nethod wculd lead to
cnsistent rosulta without contradlctions. By xising. tho nethod of Intro-
opection we should roni in within its limits and thon. v.'ould be con-

11
fincd to an avvareness patter/«ned wlth feoli --s and iraprea^ior!

nontal but there would bo no world of things on this plane and thorcfcre
also no rol: tion betweon the nental and the bodily. By using tJxe mothod
of obaervetion or extros ootion we would get a world of objects but
nevor oncoimtcr any Hlnd,Intrcspection,ho ,3vcr, should be entirely
e:-oluded in the lattor event .not partly asserted and supplcmcnted
Burrcptltiously by somcthins gained throu-h Observation and amalga-mted
with it. In the event of consistent une of one raothod the recult ould
be olear:if

^^«J^Jf
«/^ind.there v.ould be no world and if there *ere

a world , there is/no ndnd,

"Ie are oonfronted v.ith the rosults of investigations conduot-
ed on two different levcls and they mtist not be confused since we do
not Oven possess the aeans of itscoverlng whether and to what degree
the results of these raethods are continuouo or parallel or v.-hich part
cf the rosult obtcinod by one method corresponds to a givon part of
the ret^ult obtained by the other method. Introcpeotion io introvorted

in Tlew of Its very direotion nover teil what rolation

there Ig botv.een tho invostigator In Ms charaotcr aa IntroGpeotor

and hiD charaoter as extron<:^eotor and extro8i>eoticii or oboervation Is

eciixally uruible to u^;tieTe-T«roir~sr-i)>«to in viow of Ito extroverted direotion.

Sinoc an inveßt:lgs.tor oan be nothing oloe than introopector or extrospeoto

it is evident that there is no bridge botv/ecn bhese two Standpoints



nor is there any possibility of Imowing the rel-tion betv/een then,

The introspector is also unable for the same reason to deternine the

relation betv/een himself and the outside v/orld nor can he determine

such things as size er form er the observable substratujii of the intro-

spector .He raight in the extroverted direotion or the langue.ge of

ob^nervation be an elephant,a rno-n or the whole world.intros-oeotion oould
never ""

KEfe/tell it. Such relations might be deterrained by extrospection in

virtue of its extroversion but the extrospector v/ill be sinülarly

unable to teil in the language of Observation anything about the Contents

of introspection.Since these are two opposite directions of investigation

there canKEt be no bridge betv/een them nor oan there be any kncv/ledge

of a relation betv/een them^The question about such a relation is really

senseless since the twd) views rum in opposite directions. Onoe ^^ou intro-
CcCh

spect,you^^fourself off from all relations .llow then oould you describe

the relation of introspeotion to extrospection or the reach of each of

them in the language of the other one ? or hov/ could you speak even

of a parallelism between them? ü?here is no pcrallelisni at all in an

instance Mwii one direction leads inside and the other one outside.

Hot only do they not meet, they are bound to V«>Uiüä^>M^ frora each other

to ever greater distance if such a spatial expression be permissible.

Looking outside, on the other hand, you will byT*iually unable to deter-

mine the "who" of the looking if you do not accept the extrovertively

found body as the substratum of the looking,

A reni8.rk ms>y here be in order. Idealistic and indeed all mystic

Systems are generally based on Introversion because they discover the

essence of all reality in the act of introspeotion. Here they also find

the unity v/hich is lacking in the world of extrosoection :the unity

consisting in the uniformity of av^areness which is thus construed as

the very essence of being. In this Position one is also inclined to

see in the variege.ted v/orld of ±zda: extrospection a v;orld of illusoriness

and irreality."'5^^^ is/a luestion of eraotive preference7 since the
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there is no ob.jective oriterion of deciding whioh ciirection -the intro-

or the extro-vertive-leads to a sui^erior reätlity .They seem both to lead

to ±kx soine reality. We may also notioe that the world of extroversion

fades av/ay in the aot of introspection into indeterminaoy and that the

otherwise observable determinations of the introspeotor himself also

disappear. If he dismisses the world of extroversion as unreal or

illiisory ,he may think of himself even as being the totality of the

world in the aot of self-knpwing, There is nothing in his direotion

of investigation to disprove suoh an assurnption and onae he has chosen
the

the introverted direotion as/desirable and supetÄor direotion of knowing,
^ ^iff Ct ii\ e ci

it raay also be) the infallible one . On the other hand,the extrovertixK

raind will be inolined to disoover true reality in the multiformed

irtlculation of extroBpcotion. ^^e will become naturalistio and will re-e

inain basioally so even if he ascends frora the peroeptive world to a

nore scientific elaboration of the latter.When Spinoza says that extension

and thought are two attributes of the same substance ,he tries to re-

ooncile these divergences of direotion and to find a sort of equilibrium

betv/een them.^^e is the founder of a parallelism whioh he bridges mystioal-
this

ly by the concept of God. But when texssEX öac expression dissolves

into somethinjf like "Deus sive natura", this shows that the bifuroation

is unbridgable.
directions

All we have are two iECEtx/of inq^uiry whioh do not

exist on the iBXilevel of ingenuousness.To see the mind -that is a

part of the v/orld or reality -in terms of introspection and immateriality

is the reflective view v/hile to see it in terms of materiality constitutes

a View achieved by a different method, The possibility of these two

vievv'S arises at a certain raoment of human reflectivity .3ut if we)neglect

K}^k the basic fact of bifuroation and 1>ö«r. compouiid the world by piecing

together entities gained by the two opposing methods ,^^e T^^soiuÄe obstructed

by paradoxes since we may add an entity gained from one point of view

to the same entity gained by the other view and then say that we have



Wo cntitlca and ask haj thoy aro -related"^ vihioh nny bo a senseleso

qne«tion.'.7c oan of couroe never be a-are as to hich mrt of tiieA SrlF^^^
oorreir:onda to ivhat we oall nlnd -and it niay oorros^ond to noMO cuoJi

wlictJier aad
pcrt- nor do wo laiov./v.-liich part of that mind oorrosponds to conc part

of tlie obscrvable vvorld. 2hc Mo^t nonaensical ascuraption might bc thät

whiWx claius that at a ßiven monent a givcn pco-t of the CTtrospocfaed

World is beins "trjmsforned" into the introapoctcd onc since here tho

duplication iü noat ev/5ident and a sort of adcUtion of tv;o elements

in an obvicuGly spatial order Is created where thcre miglit be not ing

eise then one elenent and the rGl-^tioiTlg-th en/one of "inner " and "outer"
whioh ic a donial of spati lity and d-aplication,

It i3 obvious tJiat the mothod of introspcction ulono oannot teil

the whole Gtory eince it never oontaote tho obaorvablo world nor can
Observation achil^e the taok beoause it reachos ontoido and the oonblna-
tio::i of both raethods is equally impotent slnoc the tv/o bifiircato in

oppoaito directions wlthoiit comicction betwecn thoni.But if/Jonbint..tion

ia attemptod ,thon logical paradoxes ariao.l'he lue: tion of the rclation
bet oen mind and body ia really the T^sesk opictoniologioal problcra about
the rclation betv;een intro-and-extro-apeotlon and about tlzc ooEaiblo

achioveraents of the tv.-o raethods.^The colution of thie problcj ould aol.ve

the eueation of the rclation bet ,. en .'.ind and body.But if introapection

woxild yield basically no uore than a reoording of past obaervotion,its

ucca vould be vcry litdted,

and -oartly^"^
"° "^"^ '^'^^"^" *^'° ^""'^ prooeas of oniuiry indlacriainately

both^tho uetJiod of Observation and lntroapootion,we are in dangor of

duplioatlng one givon i^hono-senon sccn by two difforcnt methods of

iSS'SonSSalvL
^^'-^"'^''^ '"''" *-'" ^°"^"" °-- *'• ° ^^-^'^°^^ nt polnta ^ oeu)

'6^.iot,i/s.a il',-0 different entitiea. \7e v,ould add the a arcneaa of thinga

to the thi. ga and tlien »jfconolude thr.t the awareneaa :f thLiga io »iso
a thing.Ihc ..oaition io aiMilar to that of a . lan who v.ould firat Ci.ell

tT;o a_ple8 and thon see the Game two applea ith hia eycs open and
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then oonclude that there are four apoles in uhe room ,t".o smeiled and

two Seen apples.

'Ihere are two ourrent instences of tlie asminieä, relation between

mind and bod^r :l.)tlie oentripetal Oc.se ^:ihQn an object on ohe Kxtaplane

of extroversion is said to affeot our senses and finally to oreate

an Impression; 2j the centrifugal oase where the starting point

lies on the introverted plane, C^his happens when it is said that an

aot of will causes a ohange in the physioal world :for instanoe we

XE v?ant an apple and lift the arm to take it.

?he centripetal oase ad Ij would not be viewed by oornmon sense
,

,

oausal
on tne level ox ingenuousness as an instanoe of ±te a/relation between

mind and body beoause there is no awareness of any oausality in this
Chain
EJoaroe of events. The very idea of such a relation in this instanoe

arises on the level of physiological,neurologioal and psychological

soiences. Prior to these there is no such problem in that instanoe.

Naive oonmion sense would rather reconstruot the oase in the follov.'ing

manner: Th^ eye , a sort of mirror or camera,refleGts in some way

the outer obieots.If ^/e would then endow the refleoting apparatus with

awareness ,it could become aware of the object in the mirror. ^'he degree

of distortion or transfornation ±h whioh the outer object had to undor-

go in the mirroring process or the latter' s truth value would be irniTiat-

erial.It had not to be asoribed to any mental causes.The mirroring

could remain within the physical or on the plane of extroversion.The

av/areness would not have to participate in that oausality, It could be

merely a supervening fact of awareness external to the prooess of

the mirroring or to the o-.usality between the ob.ieot and its mirrored

image.The awareness would be ooinoidental

.

Knowledge aua knowledge is not a cause,Por instanoe the kno-led^e

tliat there is an apple on the tree does not change or affeot the a^pl©,

'uJhus the mere fact of Imowledge or awareness of a situ tion does not

necessarily iia|^y the assuinption of a relation between mind and body.
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The enq.uiror is driven to this assuiaption onl:/ if he analyzes the details

of the desoribed Situation. He is then confronted with sorne final neuroleg-

ical datmi that is a datum on the plane of extrospec tion and a follov/ing

introspeotive datum. The latter is being isolated from the former and

niade into an independent factor additional to the neurologioal datuni.

But it is obvioiisly not additional on the extroverted plane because

here it is non-existent ,it exists onl^r on the introverted plane but

here there is no neurologioal datuiii or datun of extrospection.Tv/o

data pop?j up if it said that there is a neurologioal datum which is
. . M^ « ,

neurologioal
oemg "transformed " into a peroeptive eleuent.But then the ixxt/datu'-a

may be doubled that is split spatially into two and a fioticious oausality

may be created between the extrospective and the introspeotive datum

althougli the direction of enq.uiry has oeen upset and ohanged.The fact

reuains that the neurologist has only his extrospective datum while

the psyohologist has his Sensation but neither of them has the two
but no -nerception

data together.And similarly the extrospeotor has an "obJeot'V^'hile

the introspector has a peroeption,but no object. If one says that he

has bcth at the sane tine he speaks both as an intro-and as a extro-

spector.lt all depends v/hich of the tv;o methods v/e are adopting.l'he

confusion will arise if because of our ability to use both methods,

v/e use them simultane ously and loolc after a causalit^^ between the
addable

elements found by both methods, as though there were tv/o/elements •

The centrifugal oase ad2.) is the typioal instance of the

assumed mind-body relationfship , V/e say that i'f -^e desire an apple,

we lift the arm and reaoh for the apjle. ^^ere a oausality is established
or aot of v^ill obviously

between the desire/and the lifting of the arm. This/suggests' that

the aot of v/ill or the mental factor is a foru of energy,force or
it \70uld

pov;er in the usual extrospective sense.3ut/as I have already mentioned

seem stränge ijhy this mental power is not able to lift the apple

directly without tJie interirention of the body.The bodily organs are



12

not less materialnor easier to lift than other physical objocts^'e see

here a duplication of effort.It is obvious tliat a body or the prehensive

Organs would be able to lift an apple like any other machine working

in good Order without a supervening aot of will -hile on the other hand

no act of will will raise the apple by itself - ithout the arm^Thus the

arm is a nexfessary "intermediary" while th- act of v;ill looks rether

like a gratuitous addtion. If the aot.of will is able to work on one

part of txhe world oalled bod37ai,why shoiild it be ims^ble to work directly on

another part oalled apple? Or is it more diffioult for the aot of will

to raise tht apple than to raise the arm?If however somebod^^ would object
on the ground

to this xxäxtr^dk that the aot of will is localized somewhere in

the body and then try to establish a special relation between this

immaterial element and a part of the body ,then all ob.jections against

the localization of the immaterial would apnly here, The aot of will
introvertive

is an±aKi±Ks±xEH duplication which would mean nothing in the v/orld

of faots without the tools of prehension,it is a supervening and su^ier-
v/e are not even aware

fluous because ineffeotive cause, The truth is that/on the level of

ingenuous action of using our hands when reaching for an object.This

disjunction between action and awareness of hands arises only when

we look at our hands as we do on other objects so that they are not

more the unconscious tools of action but become also "ob.jeots"

that is parts of the extrospective world.On the level of ingenuousness

the act of will and the use of hands v/ill be one indissoluble and

identical ftaiction which is broken up into an abstract immaterial

function and into the object "hands" owing to our ability of extro-

spection additional to our ability of fu2icT;ioning\lf this moment (Ut«Vf7

comeSjthen a bifurcation arises between the function and its corporeal

oarrier which is wholly artifioial and gratuitous, '7e then have the

introspeotive idea of an act of will and of a bodjly toÄl and construct

an causal relationship betv/een them,This is once more the ficticious

reiationship betv/een an introspeotive and an extrospective datum.
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Thero is no doubt that an aot of will is a mental that is an

introspective datum .3ut what virtue enablos tlie aots of \^ill to porform

Services tiiat neither thoughts nor feelings could perfora? Ilobody would

say that a proposition or a feeling can move hands/^e see therefcre

that the whole dootrine of the oausal efficienov of acts of v/ill rests

on the age-old theory of compartnient?.i2:'.tion of the mental into three

spheres, thoughts, feelings and acts of will^J-either my thought -hoiit

an ^-ople nor niy feelings about (will influenoe the apple niaterially only

the act of will is presuiiied to be in imniodiate relation vilth the material

World. If that would turn out to be an epistenio illusicn ,then the

mainstay of the celebrated relationship between mind and body would
T'>

vanish.J^ut the mentioned cpmpartnientlization cannot save the act of
logical

v/ill frora its mental neature and the/objection to the idea that

soinething imniaterial (i.e. nothing from the material point of 'view)

will perform an act of physical force cannot fail to apply here.

In this oonnection it should be noticed that this compartmentlisation

was not instituted on more primitive stages of human development when

it was thought quite consistently that the thoughts theaselves have the

power to perform acts. 'üoday such a power is attributed to thoughts

only in poetry . A man who says that love is strenger than death thinks

in a similar vein.

Chance the sioots on msxK a more playing oard .

The idea that an act of will is able to raise

an ,rm is not different epistemologically and ontologically frora the

iration of the Indian that by taliing a medioine it is possible
sunn

to chan'^e the spots on the cards.This would have to be done at e

^i/ 3^xrDvmz \mong ^Jhe Indians ,by lUk. liurbrnk ,as^T5TTTF^;rnest Ho-ce

^page 107^ (iDancing For the Gods) —The Oaxton Printers, :td.Oaldwell

,

Idaho, 1944
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diotance wliile the painting is done by Iiand, 3ut to the ?ix±Indian the

painting is just such a magioal that is s;iritual performanoe as the

ohanging of the spots oii the oards done without the use of hands.

To hirn the use of hands in the former oase is not essential and he

is lustified in thinking so beoause j^asps that the oomposition of

the painter is really "spiritual" or mental sinoe mere movement

s

of hands cannot produce a painting.Just as thinking can niake a painting,

it oan also replaire one spot by another one .This Indian therefore

Views the mental as a real force iin the physical sense.It is true

that in OEder to have such a powerful mentality ,it is neoessary to

be a niagician or to have a medicine beoause ordinar\^ men do not possess

it. To the Indian the real diffioulty in the performanoe of the painter

is the oomposition ,it ±5rx w « k
x
^ >c mh LiyT-;rkTrfer-:rr.r£rT?-iq-.-^ vv'ould be easier

to ohange the spots on the oards without use of iiands than to oompose

the painting.lt is more difficult to oompose something by mere thinking

that to perform a causal physioal act without physical help. Thinking
as

is an objeotive physical foroe/good for eräsing spots as for composing

paintings . ere there is no differentiation betv/een the aot of will

viewed as a mental aot jand the act of oomposing.It seems th:,t this

iSi-basically the position of a aan assiLaing that an act of will is

able to raise hands,He then considers the act of will as a real

phj'Sical povv'er although he would deny this iraplication.But otherwise

the act of will vi/ould be xmitelligible as a ceusal agent,

If we say that an act of will raised our hand,this is a

desceiption ex post or rather a reasoned reconstruction of some

functioning of our organisni.This function is as a whole an undivided

unitary act but we have a double record of the perfornance :there is

an introspective awareness of sorae acting plus an extrosyective Ob-

servation of our moving hands beoause the bod? night be a subject

of function but it is also an object of extrospective Observation.
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The hands are tlie visible tentac;l5les of invisible funotion. JDue to this

State of affairs the undivideä function is being broken up into two

elenents ,the one accessible to extrospeotion and Observation and

the other one only accessible to introspective knovledge na:iely

our awarencss of functioning.Shen a causal relation is established

between the introspected function and the extrospected tentacles

of function which is an episteraic Illusion whereby a part of the

function is detached from the function as a v/hole due to the fact

that it is extrospectively observable. If our body were inaccessible

to extrospection ,we would never construct any relation between our

nind and our body and the outer world but we would see a direot

relation between the function and the outside v/orld.l'he dualisra

between raind and body rould disappear.As to the outside observer

he would see nothing- than a relation between a body and other bodies.

The subject of aotion wcitld have a rele.tion betv;een fvnction

and wonld while the other fellow v/ould have/relation betv/e^n two

bodies. 'Jhus the relation between aind and body is melting itto an

Illusion of perspective, It is a construction of a ficticious relo.tion-

ship i^rfiich becoiaes a causal relationship but is really the ficticious

relationship Eg between the thing looked at and Imsöcthe sarae thing

looked into. —This discussion has no ontologioal implication as

should be stressed 4t this Juncture.It does not prejudge as to

whether world-stuff or being is mental or corporeal and the like,

It nay be that everything is mental if looked atocmnbc? f introspectively)

and physical if looked at (extrospectively) .The difference raight be one

of perspective. in apple aware of itself would not be aware of its

redness just as we know nothing introspectively about haVing black

or fair hair or even about having hair at all and so on. vre know

nothing of all such things introspectively .All such inforaation is

provideu extrospectively as that about other bocies.The upshot of this

discusftlDn would lead to the stater:ent tiiät the contradictions and
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ficticioxis Problems arising out of the socalled mind-bodr- relation

are the result of an Illusion of perspectire wJiich confoseäÄ t^/o

plahes of I:nov/ledge and transforras vievjs into matters of faot or

existential ob.ieots,and tries to build up a relationship betweon

thern,

V/e possess sorne awareness of actions or of functions which

couldbe described as an ex-post recalling of the functioning

but what we generally mean by knowledge of our functions is not

gained in this way but rather through extrospective Observation.

Awareness alone as source of inforination would be insufficient
, , , .

ra^.njT
and skelital. This is true of BtEsfc'.H£CTHr orgs.ns,inost of which

are completeljr unknorm to hs our awareness even xsx±HSL±r°

ymqra/that the brain is "related" to thought or thrt it "P-eneratea"
4-. ,4. uuu o.,

contrary to the effeot thattnought|^\j tne/assertionsJEto±/there is no "similarity " between
Q.YQ

Chemical or other processes and thought processes ±s/just as mis-

leading and based on a misconception.Jn all such statemenbs there

is always hidden the assuStion of soae causal relationship between

2H3EB±k±H5 the raentioned tv/o points of vlew whinh s^-r« ^r-^^-i-^A <^4.„

substances or things .If looked into that is introspectively we

may be thinkers and if looked at that is extrospectively we my be

braine.l'his is a difference in the Standpoint of investigation

but no difference in the object of investigs.tion,

Our body is the subject of function but also the object of

Observation and because it can be and becones an object of Observa-

tion we look at it as it were also an object of function whioh it is

not being its sub.ject.-.'e then construct between the invisible parts

of the function-process of v/hich we are aware and its visible

parts that is some parts of the body a causal relationship as thouo-h

the latter were an object of function bfli^^tiT^s- is ftnly the world
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outside the -body .Tills oreates an illusive epistemic Situation and

the mind-body relation is the rjain instanoe of this situation.The

v/hole sittiation irivolves a shift of perspective frorn introspection

to extrospection during the process of investigation and this

unnoticed shift creates the error and the duplication of facts.

y^e are faced with tw4 aspects of the same reality according as

to whether v;e use our eyes or our introspective oapacity tut we

use sinmltaneonsly these two sources of kno-ledge in the oourse

of one indivisilDle process. In this process the body assuiües

the oharacter of an object of function as would other rnaterial

things and the fictioious causality betv/een function and body

is omerging with the ficticious causality as a lini between them.

The function beaomes a freefloating abstract entity with the body

as its object on vjhich the function is supposefl/to exercize its

activity.^he inimaterial is the fmiction detached frora its risible

substratun and erected into a subject while the substratu^a becomes

an ob.fect,

The tentacles of function must be extrospectively observable

because otherv/ise the world which they tackle would also be unobservable.

Vhere wan be no approach to the .-jovld v;ithout tentacles of aoproach

but this oondition creates the epistemic situxition in which the tentacles

of approach become objects.^his leads to the episteraic illusions of

which we are the victims and we construct relations bet-.veen the functional

XH±B:k:cbBaaiawareness which is an introspective term and the visible

parts cf the function which are observational teras.On the level of

exclusive introspection no notion of any relation betv.-een mind and bodr;

could ever be reaühed This is possible only on the conjoined level

of introspection plus Observation of the body which shows the nBterial

objectivization of parts of the function.The mind-body relation is

therefore a ficticious subject-object relation arising out of the

confusion of two ikivels of investigation through the change of the
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direotion of investigation from introspection to extrospeotlon

and vice-versa during the indivisible process of investigation.

It is also clear on the basis the this disciission that no

introspective Imowledge can ever provide a real oriterion for the

truth value of extrospeotlon nor oan extrospective Imowledge provide

a oriterion for the truth value of introspection. They move in different

direotion. It is even difficult to >i»:-f-i-* •'• /^;« 41 :* conoeive how introspection

and extrospection oould yield such oriteria in their ovm respecti^e

fields.The oriteria of truth thus far advanoed are at the utiaost

tjieir ground
some rules v/hioh fcaacs stood/against scoe praotical tests in their

own fields of a-oplioation. It is also clear that the age-old quarrel
the light of

between idealism and realism loses most of its substance in

iH the e-oistemologioal viev/s advanoed in this disoussion.

New Yorlc City Ilax Hieser
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1

'iiheii v;e speak about a relation between mind and body ,v;e shouH be av/are

tiiat such an assumed relation presuppoces the existenoe of two separate

antities oeilled mind and body amd a sooalled relatign betv/een tiiem.From

a philosophiotal point of viev/ all these presuppositions are oontroversial,

•^ut ooniiiion sense certainly assuQies such a rclat:. on and tlie existenoe

of suüii entities although in a vague way^lMiere seem ,hov;ever,be tv/o

very distinot kinds of siioii a relation. V/e speak ab out it for instnaoe

in suoli a case: v/hen seeing an apple ,we desire it and therefore v/e

raise our hand and talie the apple.This eitample exemplifies the tv;o

kindß of the assutiied relation, B^irst an out.::ide physical objeot ,

s
speoifically an apple , äffects oiir senoritun ,we then have the

peroeption of an apple. IIow this means bliat a physical object äffects

oiir sensoriiira and oreates a psychical impression .^t v;oiild be therefor

an instanoe of an aotion of physical factors on our mind .The initial

point of this relation v/ould lie in the physical v/oi^ld and the

ending point in the mind. But is this re/ally an insta oe of a relation

betv/een mind and bodj'^ ? In my opinion comiaon sense v;ould not conäider

this process as an intc^nce of such a relation because th«r \7h0le process

as outlined here is merely an abridged version of a chapter from the

sclence of physiology and neurology and by no neans something of which
really

the common man is/ av/are or oonscious.And kitb^jwki^ w jg:^1g1?y.1r let us consider

this : if v^e open a oamera ,the lens v;ill cai'ry the image of external

things .A mirror or a surface of clear v/ater v/ill be in the same category

but naturally although neither A\e water nor the mirror nor the oaLiera

laiov/ anything about the image on their surfaces If ,hov/ever ,\7e would

add to the oamera av/areness ,it v/ould be aware of the image.But this

Y/ould not be an instanoe of a relation betv/ecn mind and body or the

physical and the psychical. The mirroring of the object in the trans
h

lucent thing v/ould remain on the pjrsical plane. The av/areness of this

mirroring v/ould by no means constitut-, any oausality betv/een the mirror



and the awareness .The knowing of being a rairror or tiie av/areness of

being suhll a niirror does not constitute any o-usality between the
ab out

mirro and the ».ww-rn ^ Pt«

,

fvrvrt^rvsrirmBisvrEtj''rrr\nvji p. c\ ^r Bjß soLiething constitute
stage

no cause of something . It would merely mean that in the organic s:sjs±t±jsxL

mirroring physical
av/areness is the supervening oondition in v/hioh the/organism may find

itself .Incidentally it may be remarked that the soientifio theory

of the creation üf impressions does not basically differ freu such

a mirror theory .It is only more detailed and the amount of distortion

caused by the mirror is not' essential in the coneeption of such an

organic mirror. What soienoe adds ,is a more detailed inqulry into

the machinery of the orgonio mirror without basically denying the

fact of mirroring. This theory is also the only justification that

realism could offer.for its assumption;L>-.

ty
^here is jhov/ever, a clear indication of a causaliXB±a±±Bai betwe :n mind

and body in another phase of this assuLied relation namely when we

say that cur desire pf the apple is the reason yjItj v;e lift the arm and

take the apple.%re a causality is established betia^een cur desire v/hich

is mental and the action of cur bodily orgaiis bearing on the apple.

here the initial point of the relation is the desire ,that is the mental

element and the end-point the raising of the ami.L'he direction is there-

fore just opposite to that in the field of "impressions" or "perceiving

It does not go from the physical to the psychical but from the psychical

or mental to the physical namely to cur ov.n body. This is taken for

granted by common sense.Everybody says that we take the apple because

v/e v/ant it.The act of v/ill is the cause and the taking the effect.

But is this really an instance of a relation? Vfhat raises the hand?

A wiäh or act of will? Can a v/ish "raise " or drop something? How

does the wish achieve that? And is the "act of v/ill " a subject,an
such an assumption

inde-oendent dfactor? Only itobcdbcnnxy v/ould raise the aueption

of possibility of action of something immaterial on something aaterial?

It '^onlr' '^9A^e t^e o-»-o'bT'*^ ni? ^'O hc^^' «noV^ « link 1« oonstituted? v/ho is

c



the will and hov; does Jib perform the great nysterious artifioe of

nising a hand? If we assmie that the act of will is something iraruateri

al l'-e. from the raaterial standpoint "nothinG" how oould "nothing"

"aot" on a thing v/hioh is "something" from the material standpoint?

2his would namely mean the constructiorx of a oause whioh is not a

cause '*being nothing on something eise?

It ic much more olear if we analyze our aot of will on the raising

of the he^d in a defferent v/ay , namely if we say that our whole

organism as such has a tendenoy towards the apple and a part of the

organism namely the hand is being raised in this prooess.xis for the

act of Y/ill whioh v/as segregated for doing the Job ,it looks like

an ahstraction whioh is oonstruoted later post factum i^Q«'^® ^^

really any awareness of an aot of will raising the hand ? I deny this

After havin^ raised the hand ,we say that v/e raised it because v;e

wanted it and that it is an a t fo will whioh raised it.



But before we tackle this problem v/esliouli fin.t revie-. the souree

o£ our knowledge namely the ground of our aSL^mnption that such a

Problem exti^ts. It is obvious that there are t o lines or series

of ioiowledge.The knowledge of a stone lying before us is different

from the knowledge of our being angry or hungry or of wanting something

The pro ;leni of a relation betwc an mind and body arises if ^^^.e oonneot

these two different series ,the series of what re call mental phenomenna

and of what we call mt.teriiil things .Is there any saoh oonnection

betv/e.n them*? Cr 4s the oonnection merely a result of a oonfusion of

two ooiapletely different Standpoints or levsls of kno. le.ge?

We distinguish betv/een allkindt of mental pheno:-.ena."e speak

of anger ,volition and of logical Operations .But when we distinguish

all this and give each phenomenon another name ,we should bear in

mind that these word labeis are less indi ative of real differ neos

of the mental phenomena themselvea than of the different situations

within the world of material things which those phenomena acoompany

It is true that we have another kind of bodily feeling hen we are

in anger than when we wish to eat but here the differenoe is obviously

not betwean our statesof awarenesü in each of these instanoes but

of the bodily o ndition which our awareness registers in ea^h of
fr ora *

these oases.The av;aren;ss of anger is not different ist the avareness

of hunger ,only the oorporal Situation in IsjBJt^ hujtger and anger

may bo oifferent.In each oase there is an awreness of some bodily

Status .JÖocKXKE We must not look at cur body to know that ve are

angry ,we know it without looking or hearing but if we are to teil

whet.her a stone is bro^vn or white or whether it is round or Square
V7hat we oall and kno to be

we must look at it ,i.e, we must use/our sensual organs.But ^e kliow

this not tTOA any i?jmediate awareness but also through our senses

i.e. we do not know that we h ve eyes and must use them in order

to see a stone in the same way as we know that we are angry

but we know that we xze have eyes and must use them only by means

of the eyes themselves that is in the same way as v.e kno that there



are stones. In other words our knowledge of our havi.-g eyes and of

thelr function does not oome to us immediately through direct awareneös

of that funoUon as the awarenss of hunger .vould be tut only by using

eyes as an organ.Our kno ledge of eyea as being an organ or a tool

of a function does not belong therefore to the menoal series but

to the material series, it is a part of our sensual kno-lÄdge.

This entails Importsnt oonsequenoes. Our assumption that there is

a relation betwe n mind of body would never ar se if we had no

]mowledge of our possessing bodily organs.Our assumption that hunger

is the cause of our taking an apple and eating is due to our kno' ledge

of our having hands and reaohing out for the apple and munohing it

with our teeth all of which we oan knov; onl y b? usixig our eyes.

The cauaal ohain which we construot is this : hunger- moving of

hands-taking an aplle -eating the apple .^^ere everyhing is material

with the only exoeption of the first link in the •hole chain.

But the ciuestion is whether hunger ,i.e. the added mental link

in the whole is something independent from the other links of the

Chain or whether it is perhaps a part of the following links

whioh we have separat ed from it or whether from a mental

point of T4ew perhaps all the parts of the chain are just as mental

phenomena as the first link and that the reason why we call

the first link mental and the others material is due to the faot

that we do not see hunger but v;e see hands and apples.In ot.her

words if we could see hunger it would be perhaps also material

and on the other hand if we would not lock and seee hands and apples

we would have a series of impressions just as mental in oharacter

as the hunger is.But since we use eyes to see apples and we see _

the eyes by means of eyes on other bodies and since we o not see

hunger as it would lock looked upon from the outside , e assume

a link bet.ve n something v.hich we call hunger and which is imraaterial

and the apple which is material. "n the other. hands ve do not know

how an apple looks to himself if the apple woull be able to be aware



^he apple would oertainly not have the awareness of being red

jußt as we have no awareness of being blond ar blaok without seeing

it.^t iß to be supposed that the apple s awareness vould not differ

much frora our awareness sinoe there is no diffeenoe' in quality

betwen avirarenesses.To be aware is an uniform condition without much

differentiation .There may be only a differenoe in the degree

of awareness but the being a?/are is always the same.If ?/e eliminate

the being aware there v;ould be obviously no mental linjp in the

ohain hunger-eating the apple .There would be only a series of ohanges

in the material world.And if we would eliminate the knov/ledge which

is purveyed by our organs about our organs and their jonneotion

with the outer world and the overall conneotion of all this with our

awareness ,perhaps all ohanges would be ohanges of av/areness without

knovaedge of the existenoe of a material world.

But oan awareness be in itself a cause in a chain of aotions?

The awareness is the inside knowledge of something going on without

the h Ip of organs of our sensorium .And kno ledge of outside things

is itL itself no effecl^ive cause .That means that the mere se ing

of trees ie not a cause of anything r;e do .it is a State of knoledge

a means to take aotion .^t is naturally oontingent on ou'' knowling

that there are trees that we clirab on trees but the cause of our

olimbing is not our seeing them.The relation therefore between mind

and body is not causal in the se se in which we may say that a tooth

destroys a peice of flesh but in the sense in which we say that

we cannot use the tooth without seeing frst the flesh

We we do not oonstruot our mental life as a series of eocalled

volitions there is no causality netween mind and body.'-^here is only

a st te of awareness with which a living being is endowed but this State

is not in a relation to anything at all. ""t pereates the wholeness of

the organism without being the cause of anything in the scnse in which

we speak of causes and there is no relation between an organism

atfd its awarenes:: or its bei g aware .We could on a material plane



/:

ask as well what ia the i*elation bet een water and itevvetnesB.The

question has obviously no senee. We speak of relations ^eUeen

two cLlfferent separate entitiea .A realtion to itself beai 3 no muoh

sense .If I would say what is the relation frora ae to myself this

may mean whether ^ am satisfies with my o^-n position or
^'iJJ

my past
^

all of which does no mean any relation at all

Performances o future oprospeots eto. It is a metai.horic sort of use

of the term relation taken from our knowledge of other relations

whioh are always relat.ns of two entities at lea*t.2he relation of

identity is no real relation. The faot that A equals A is not a knov/ledge

of a relation .It oatries some senae only in the soase when the

seoond A is really an A« an d when we State that A' is an A if we

investigate it more olosely for instance if lequals 1 ,this is

no new knowledge but it would be when we State that the seoond L

is a 4-3 and that suoh 4-3 is relly nothing eise than 1.

All this boils down to this : It is an episteniioal
.

oonfusion to take arbitrarily hunger as a mental entity and to

construct a oausality between it and later events.Those later

ebents are part of hunger and just as mental when we abstraot

from all knowledge derived f /om senses .On the o .her hand there is

no link betwe n a spearate entity oalled hunger and other events

later seen in the material world because they are part of the hunger

or there is no hunger as a mental entity .^i^here is an awareness

of a bodily oondition.This is of oourse a mental phenomenon

but the awareness itself is no cause in a chain ofevents. If i am

hungry I am in a certain bodily State and if I am angry ,1 am

also in a bodily state .'i^hie bodly State has corporeal consequences

which however have a material ooporeal origin.our knowing about

our State from isnide v.lthout Intervention of senses and our other

knowledge of outside taings is always there but this is a condition

of living organisms but this condition cannot be desoribed as a cause
I

of any thing leastof .11 of events withfcn tlie material world



Wr have a problom of a relation between body and mlnd on hund only

if we oonetruot this kowledge as a causal entity in a oausal oiiain

whioh is a oonfusion,

Causal relations exist between forces but not between

kncvledge and forc es.Knowledge raay be a means to having force

but in it seif it is not a force. It is a state in which a foro«

I.e. an organism finds itself.It may abe a means to having motlTüS

but it is niot in itself a motivr .^t laay l'i^est motives
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A .MKTl|(H)nL()(i|< AI, l\\ KSTI(i.\Tlo.\ |\T(» TIIK
KKLATION IJKTWKKN .MIM) AM) l'.oDV

T SllALL not iiiv.'stiirütc tln- (|i:.n1i.iii <.f l'ic miiKl-lx.dy iviHtioii
*• III Iliis piipcr Oll :iii oiitolojii.-iil JKisis. l)iit ijitlicr iiiakf a iiietluxlo-

lofiii-al iipinoiiiji to Ihc pi-olijfiii. 'i'liis nifiiiis tliat tlie distpiisitioii

will (icai. not witli t'nf .picstiou \\ liftlu-r tlicrc is a ical so|pdo7i
iH'tw.'cii iiiind aihl hod.v. hiit priinarily wiih tlic .|ii.'stioii as to
wlial Icails MS to Ulf liclicf tliat tln-ic is siicii a it'lation. Tliis iiiay,

of .•oiii-sf. slicd a si-oiliraiit li-iit Oll ili,. oii1..lo-ical aspect of tlie

prohi.'iii. To do so. w,. Hiiisi liist roiisidci- a hasic ipicstioii : liow do
\ve -et Olli- kiiowl.'dyv of ••tlif iiH'iitar' and of ••flit" hody'".'

It is clcar tliat tlic soiin-t-s of onr l<no\vl('dj.M' in tlicse two ca.ses

tlitfci- and lia\c iiolliini^ in coiiniion. \V,. i.,.f ,,iii- knowletl^'t' of "tlie
iiu'iitar' h\ iiicans of iidi-ospcct ioii and in no otlu-r way. Tliis is

obvioiisly a .•t'itain iiicthod of knowin-. If wv iise anotluM- metliod.
that of s.'iisc ol)s('ivati(.ii. \vi- caii ncvcr disrovcr aii\tliin-.' mental
Ol- iiiiiiiatcnal. As for (,,..• IkhIv, w.- coinc to kiiow it in tlie same
way as we know o11i,-r ••fxi,.ni,il " tliin-s, l.y tlie nu-tliod of .sense
Observation. \V,. know oiii- hody hecanse we can toiidi, see, and
lieai- it

;
otheiwis,' we slionid inner know tliat wi- liave a body.

It sliould thcivforc l)c boiiic in niind tliat wc arrive at tlie kiiowl-
odiit' of -'tlie mental and ••tlie body" by two entirely diiferent
methods. N'ow to spt-ak of a relation between "miiid" and
"body," sn-o^csts that theic is soiiii- uniform soiiive and mcthod
of Ifiiowiiiu that yicids knowledov of tlie two. and that tlie concept
of tlie .elatioii between t';eiii follows fr,,),, it. I'.nt tliis is a -rave
error leadiii- to intei-ndnable .•onfnsions. Wlien we speak of this
relatK.n. we are really rompoiindiiifi ipso fach, two bodies of
kiiowle(l<:.' of a hetero-ieneoiis ehararter. steinmino- fnmi hetero-
j-eneous süiirees. and theii inferiin- tlie relation, Hut in order to
do tliis, we nse tlie results of two lieteroj^.'iieous metliods of eog-
nitioii in a sin-le process of impiiiy. mh,! sliift from one method to
the other dnrin- tiat pro( ess. It is tlie eoiiipouiidin<r of these
two different .sets of knowledu.. tliat must be considered methodo-
lo-ieally inadiiiissible, It leads to -nne eonfiisioiis and eontradie-
tioiis, sueh as. for instaiire. t! e view that tliere is an " interaetion"
between the material ainl inimaterial. (,r a •• ransality •'

between
what is a material noii-entity aml a material objeet. ete.

r.<.tli iiH'thods, that of sense Observation and that of introspee-
tioii. miulit be le-itimat.' in tlieir own ri^ht. if nse.l emisistentiv
and for a -iven wh.,!,. field ..f kiiou led^,.. 1-,,, we mnst eome to
^•nef if M-e nse arbitrarily .-ertain resiilts of tlie one metliod and
eertain resnits of tli.. other. and tli-n try to pi.ve to-ether a eoii-
si.stenl whole (,iit of these two heteroueneoiis soiirces.

We see elearly t' e duaiity o!' intvo- and extrospeetion. and onee
we beecmie awaiv of it, we mnst b- ,-onsisteiit in tlie nse of these
two methods. We may nse li,; metliod of introsi)eetioii. When
doiii- so we oet somethinj: call. : '-mind.'- biit after bavin- done
so we shonld pi.„-ee,l ,.1, li,e sa,i:- int rnsp,M-t i ve ph We sliall
then oet „.. ••bwdy" and 110 w., ;.l at all. Then it will fojhnv that
all thinosare iiiipressions of tiial •• .liiid" aml not hin- eise. Tliere
may even be • • remembraiices. " l,i,i m. material obje.-ts in the eom-
mon sens.. of the Word, no '

'objerts. " ( »r we mnst a.h.pt tlie
<'i"|)ineal method. Then we shall liave ob.jerts but no "mind."
Tlie "mind" arises as an inference. when we trv to fit tliim-s or
<>l).l''ets into onr ability to remember. and tlieref(,re assnnie a
earrier of this ability. whi,.;, leally has 1, ly eharaeteri.sties sueli
as spatiahty

( loeali/alion i and trmporality ( elian-eabilitv) witli-
oiit beil.- a body: it is a hybrid nvatioii with all the "seeds of
e.mtradieti.m aml ronfiision in it. Wr ,„ ,t „se for one part of
tlie worl.l onr senses. and for aiiori.er ml rospeetioi, or reeall and
then ask abont fheir relation. This is a ,|nesti.m as t ,w tlie
worhl that I see witli my ev es is relaied to wiiat I remember withont
usm- eyes. or liow my -.neral iiv,,,eHrs^ is relate.l to the tliin-'s
I am aware of. Tliose u!'., ,|ebate tiiis «piestion mosUv speeulate
as to how the ••bein- aware." wlii-h ean not be aeeessible to visicm
w.mid look hke if it were look -d af. Wonid it look like beiiifr liquid
or solid or wonId it not/ T::eir leasonin- rnns rou-lilv ahm,
hese Inies: even if we eonid e,,t tiie brain in two (without anv
les.on. Ol eonrse,. w s;,o:,:,i never see ••awareness." but onlv
niatenal proeess-s. Tlierefon- ••awaie.i.ss" is somethin-. addi-
tM.nal to these pro.-essev whie: is .l.viously an arbitrarv eonelu-
sum, beeause awareness v.iil of ...urse imxer be se.m. sin.'e it is in
the internal (or mtrospeelive

1 dimens
| tliiiios. ^„d we sliall

always see ,n' remaiii will, onr eyes (...xtrospeet ivelv 1 in the e.x-
ternal dimeiisioii.

A .•onsistent nniformity of method woidd lea.l to eonsistent
resnlfs witl.ont .„nlradietions. When „sin, tlie metl.o.l of Jntro-
speetion. we sliouhl nm.ain wit, in its limits. and tlien be eontined
to an ••awaivness" patleined with feelin-s and impressions all
...enta

.
but there wouhl b. „o ••worl.l of tliin,s" on this plane

«nd theretore al.so no relation between ••tlie mental" and "the
«"•<lily. W hen usimr the meth.id of Observation or e.xtrospeetion
;v wouhl -et a World of objeHs. but never eiieonnter anv "mind "
liitrospeetion. Iiowev-r. shoiihl I „,i,.,iy e.x.-li i,,',!,,. h.tter
event not partly as.serted. and snpplemented surreptieionsiv bv

TT '
'"

'
"""""' '•'•^•^'•^"•i"" ""d amal-amate,l wiih ii

" \'':';'^""' "''.' ""^i^"'"" "--l" -i-le method. tl.e result
vould be Hear: ,f tliere wer. k ".here wonhl be no woHd.
"'"

'

"""' ^^"'" " "<"'•'• "'-•" ^vould be no mmd. This is the
'•'•"' 'alternative faein- iis. and we mnst lake onr .-iHnre

Allwehaveare,wodir,.e, of in.piiry. whiel ot exist on
<
I-Hol in-ennousness. Tu see the "mind " that is a part ofu World or reality in terms of introspeetion and imnmterialitv-
.

reHeetive view. wiiile ,0 see i, in terms of materialitv eon"sti-
a View aehieu-d hy . ditlV.vnt met 1. The possibilitv ofth.M tuo vieMs aiises at a eert.iin moment of h, reHeetivity

'

^lywe..bandoll,hein.elluonsness. Mut if .e ue„eet the bali.:
*"'• "' "f"-eation. of epist.m.i,. .lireetion and method. and eoni-po.,mn he worhl by pie,..,. „„e.her entities or fra-ments of a
'' tn^eneons kiml -aine.l by the two opp,.sin- methods, we are•-tru.edby paradoxes, sine., w,. y add au entity ,ained from
'; ".""'""" "^"-"-tl- same entity-ainedby , he other Point

tl•.^ -e related. whieh n.ay be a seuseless ,uestiou. We ean
<•< ""Hrse never be aware wl,i,.h part of the observable worhl eorrespom s to what \\v rall •inl ..i" 1

•.
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'" "' " '""•' '"•'•''-P<'",l to s.miesn.hpait^ nor.h.wekm.u wlH.ther aml whieh part ofthafmind"

™;^'r'^'''-:
l-""-i- nable worhl. The „mst nlsensiea assnmplion mi-Jit b. that w h elainis that at a -iven
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call Observation adiifv.' tlic t.is!;, bc-iuiv it iva.-ii.'s oiitside, aixt

tlu' (•oMibiiiiitioii dt' tlic two iiiftlioi! s IS f(|iiiil!y iiiipoffiit, siiift' tb

two biriiicatf iiitii opixisiti- (lii'cciioiis witboiil ('«.iiiK-i-tioii bctwffii
tlieiii. Ulli if siirli 1-1)1

arise

is rcallv

Tb
iil)iiiiiti(i.i is jitlciiiptfil. tiicii bt^iciil paradoxes

e (pii'st ioii of thc lolatioii l),'i wccii "iiiind and ''l)odv

intn ind

t\\e epistfiiiDloüical inoblcni alioiil the i-elatioii betwee»
cxtiospcrtluii. an.! altuiit the possil)!.- acliicveiiieiits of

the two iiH'tbods. Tlic Solution (.T iliis prohlcni would solve tbe
(piestioii of tlic r.'latioii Ixmwcci niind and hody. I'.iil if iiitro-

f j)ast
spectii '^lioub yit'ld basicalh no i iiore tliai a recordiiiir o

I»

)bservations. its iisrs wouM bc xcry limited. Tiie iudiscriiiiiiuite

'I'. dl hotli ol)sci\at ioii and iiiti'ospection dnriiijr
rtial nse M)\\ ('\(

one procfss of in(|uii-\- ccates ti.e dan^'er ol

plienoiiifiion seen l)y two ditl'eient iiietliods of (-o'-nition.

Inplication of oiie

Me re-

sults o f two eitistemic vie\si)oints a-c taeii le-iai-ded ei'i-oiieoiisly

as two ditfeiciit cntiti'N. Awaien.'ss of "tliin^s" is tlien acbled
to tiie "tliinüs. ;mi(1 i1 is fonclinli' tliat awarcucss IS also

•thini !< Position is similai- to tliat of a man wlio first

•;melt two apples. aiul liicn saw ili sanic apples witli liis eyes o])eii,

and tlien coinduded tliat tln-rc wei\> four ajiples in tiie room, tw6
sinelied and two seen apples.

Tl ei'e are only two i-iiiicnt iiisrances of tlie assuined rebit IOII

bet weeii iniiid am b( (1 ) liie iilriii, idi f(i.s( , wlieu an ob.jeet

Oll tlie piaiie oi e.\tro\cision is said to affecl our seiises. and
final y to ereate an impression he i'iii Irit iifinl c(is( , wbere tbe
startiiiji-poiiit lies oii t

is said tliat an act

he iiitroverted plane; foi- iiistanee, wben it

will i-aus.'s elianue n tli )li.\sieal World
we wallt an apjile and lift our arm to take it.

Common seiise on tl;e le\e! of iiüjeiiuonsiie.ss woiild not view tbe
first ase as an iiistanee of a eaiisal lehitioii between mind and
bo(h . beeaiise it

would rati

IS not aware of aiiy eaiisalit\- in tliis eveiit. It

er recoiisti iiet it llowi 'I' !(' eve a mirror. oi

ller-N.eaiiiera, retlei-ls mitside nl

retleetor eould also beeome awar(> o

le.ss of tlie de<;ree of tlieir distoit

li' I iKlowed witli awar<'iiess. tbe

tlie reflected objects, rejrard-

mirrorin;: process. 'I'l

to mental causes.

ioii Ol tlie triitli valiie of tbe
le mirrorin^ does not iieed to b asei ibed

and i-aii be st ric l\' iiüNsical Ulli tl e sn|ier\eniii<>:

eoiiicidental awareiiess does not i;ave to paitieipate in tbe eaiisaiity

between the ol)jeet and its iimiii'e.

It is only on the plane of psyeliolnüical and neiirolo^ical seieiiee

tliat tlie eiKiuirer will assiiiiK' 111 t! s case an interaction or dat lull

between mind and body, because : > is tlien eonfronted witii soine
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mediale relation witli llie materijil world. Tf that eoneeption

sliould tiini out to be ;m epistemic Illusion, then the mainstav of

the eelebrated i-elationshij) between niind and body would vanish.

But even the eonipartnientation can not save the aet of will from its

mental nature, and the l()<»ical objection to the idea that somethin«,^

immaterial (i.e., nothinu from the material point of view) will

perform an act of i)hysical foi'ce, caii not fail to ajiply here.

Our body is the ol^t of fnnction, but also the objet-t of Ob-

servation; and beeause it can hv and becomes an objeet of Observa-

tion, we look at it as if it wci-e also an objeet of funetion, whieh it

is not, bein<>- its subject. We thon construet between the invisible

parts of the funetion-proeess of whieh we are aware and its visible

parts—that is, some ])ai'ts of the body- -a ccinsal i-elationship, as

thouo'h the latter were an objeet of funetion, whieh is only the

World outside the body. This ereates an illnsive epistemie Situa-

tion whose main instanee is the mind-body relation. The wbole
Situation involves a sliift of perspeetive froni intros])eetion to extro-

speetion and vice-versa, dui'in<>' the pi-oeess of investi^ation, and
this unnotieed shift ereates the errcn- and the duplieation of faets.

We are faeed with two asi)ee1s of the same reality, aeeording as

to whether Ave nse our eyes or onr introspeetive eapaeity; but we
use simultaneously these two sourees of kn()wled«ie in the eourse
of one indivisible investi«>at()ry proeess. In this proeess the body
assumes the eharaeter of an objeet oF funetion, as would other
material things, and the fietitious relation between funetion and
body emerges witii a fietieious eausality as a liidv between them.
The funetion beeonies a free-floatinj»' abstraet entity, with the body
as its objeet, on whieh the lunetion is sni)posed to exercise its

activity. "The innnateriar' is the funetion detaehed from its

visible substratum and ereeted nito a subjeet, while the substratum
becomes an objeet.

It is elear on the basis of this diseussion tluit no introspeetive
knowledge ean ever provide a real eritei-ion foi- the truth value
of extrospeetion, nor ean extrospeetive knowledge provide a cri-

terion for the truth of inti'ospeetion. They move in different

directions, they move apart from eaeh other aiul never meet. It is

even diffieult to eoneeive how intros])eetion and extrospeetion eould
yield such eritei-ia in their own respeetive fields. The eriteria

of truth thus far advaneed ai-e at the utmost some rules that have
stood their ground against i)raetieal tests in their own fields of
application. But this means only thnt the ruie has worked suc-
cessfully. It is also elear that tiie age-old (piarrel between idealism
and realism loses most of its substaiu-e in the light of the epistemo-
log'ieal views advaneed in this diseussion.

Max Rieser
New York City
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