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©ie  ©ammlung 

„^^uö'^afur  unb  ©ciftcstodt" 
nunmehr  übet  800  Sänöc  umfaflcnb,  bietet  tDlrtlid)?  „dinfübtungcn" 

in  obflcfd)lof|ene'XDif(en69t'bicie  für  bcn  Untcriid)t  ober  ©elbftunlers 
rid>t  öes  Eoien  nad)  bcn  bfutigcn  metbobifdien  /Infotbcrungcn  unb  eu 

füllt  fo  ein  Cobürfnis,  bem  tDcbcr  umfnn9reid)c  dniöflopcibien  nod) 

ffi^Kil^ofte  Jlbriffe  fnifpred)cn  fönnen.  Die  Sdnbe  troiicn  jcbcm  geiftiq 

'JHünbigen  bie  Tliö9lid)fcit  fd)offen,  fid)  ohne  befonbcre  T3orfcnntniffe  an 
fid)erfler  Quelle,  toie  fie  bie  Darftellung  burd)  berufene 'DiTtretcr  ber  IDiffen; 

fd)Qft  bietet,  über  jebes  ©cbiet  ber  'H3iffenfd)oft,  Äunfi  unb  Xed)nit  ju  untere 
lidjien.  ©ie  tpollcn  ihn  babei  jugleid)  unmittelbar  im Ö er uf  förbetn,bcn 

©efld)tsfrei5  ercDciiernb,  bie  (Sinfid)t  in  bie  Bebin^ungen  ber 

53etuf?aibeit  oertiefenb. 

"Die  ©ammlung  bietet  ober  aud)  bem  So<i>^onn  eine  rafdie  juoet: 
läfftfleOberfid)!  über  bie  fid)  bfute  oon  Jag  ?u  Sog  tpcitenbcn  ©ebiete 

bes  gciftigcn  £cben&  in  ttieiteftem  Umfong  unb  oermag  fo  oor  allem  aud) 
bem  immer  ftiufcr  coetbenben  Bebürfnis  bes  5orfd)«r5  ju  bienen,  fid) 

auf  ben  '71ad)bargcbieten  auf  bem  laufenbcn  }u  erbalten.  3n  ben 

'Dienft  bicferJlufgoben  haben  fid)  barum  aud)  in  banPenstocrtcr  IDeife  oon 
J^nfang  on  bie  bcftcn  Ikmen  geftellt,  gern  bie  ©elcgen()eit  benuöenb, 

fid)  an  roeitefte  Kreife  }u  rocnben. 

©eit  ̂ erbft  1925  ift  eine  Tlcuerung  infofern  eingetreten,  als  neben  ben 

33ünben  im  bisherigen  Umfange  fold)e  in  erroeilertem,  ctroa  anberthalbfad)cm 

?u  I  Vjfadiem  Preifc  ausgegeben  toeiben,  roeil  übgefd)loffene  Darftellungen 

gröPerer  ©cbiele  auf  befd)räntlerem  'J^aume  beute  fd)tDer  möglid)  finb. 
Diefe  53änbe,  bie  bie  Tiummern  pon  JOOI  ab  tragen,  crfd)einen,  um 

bie  (Sinheiiliditcit  ber  Sammlung  }u  trabren,  in  ber  gleid)en  3)u6fiattung 
tpic  bie  übrigen  Bonbe.  Sie  finb  nur  auf  bem  Oiürfentiiel  burd)  je 

ein  ©ternd)en  über  unb  unter  ber  Tlummer  befonbers  gefennjeid)net. 

Jeber    ber  meift   reid)   tlluftrierten  33änbe 

ift  in  fid)  abgefd)loffen  unb  tln?eln  föuflid) 

gcip^ifl,   im  Februar  1931  O.  ©.  XCUbtlCr 

•  in    ooII,'täni)ig(0    nod)    IBiffrnfdjoflsqtbicJcn    gcoröntica    TJorjfidjni«   werlenöct   auf 
TUunfd)  ber  1)<rlai).  tcipiig  Cl.  Poft(traf)e  3/S 



Sieb«  finb  JUt   ®ef(|)td)te  erfdjienen: 

(SrunDrif)  6er  lllünirunbc.  öi^.  I.  Die  TRünyt  naä)  IGefen,  ®ebiaud)  unb  Sebeutung. 
T3on  öoiratPiol-ör.J^.  Eufcbino.  (ibcngteutb.  2.  Mufl.  WilSöJlbb.  (bö.pi.)  bb.  II. 
"Die  Wünje  in  ibtft  9<f*id)ilid)cn  tSntirKfluna  oom  Jtllettum  bis  jut  ©eflcntpoii.  T3on  Prof. 
Dr.  i>.  üucbenau.   TOit  62  Jtbb.  i.  2.   (bb.  657.) 

Jllte  @efd)id)tc.  (Orient,  ®ric(f)enlan5,  ?tom.) 
Jlntife»  £cben  nad)  6cn  ägpptildjenPappci.  73on®(b.Pofirat  Prof.  Dr.  j.p  reif  igte. 
TOit  )  lar.  2.  Mufl.    (bb.  565.) 

Palästina  unO  fem«  (öe(d)i<6u.  St**  Dolfstümlicbe 'öotrräge.  T3on  Prof.  Dr.  ö.^tfibc" 0.  Sobtn.  4.  3^uil.  TOil )  Plan  ron  Oenijalcm  unb  3  MnfiAlcn  bes  Sieiliflfn  £anbc».  (Db.  6.) 

®ti(i)i<t)te  bet  röinM(t)en  Tlepublif.  '^on  Pnoatbojcnt  Dr.  fl.  Diolcnberg.  (bb.  633.) 
@o?iol(  K'ämpfc  im  alten  9loni.  T3on  Dr.  £.  ölo*.  4.  J^ufl.  (bb.  22.) 
Das  ̂ Altertum,  feine  ftaallicbe  unb  scif'>4<  <£ntiPi(flunfl  unb  btien  TIdcbiDiitungcn.  'Don eiubicntat  Dr.  ö-PttHcc.  (bb.642.) 
t>eutfd)tum  unö  jlnttfe  In  iljrer  Uerfnüpfung.  <Jin  tlbetblirf.  Tlon  Obcrftubicnbit. 
Prof.  ür.  tf.  S 1  c m p l i n a e i  u.  Obctftubienbir.  Dr.  ̂ .  tarnt t.  lUxt  i  laf.  (bb.  Oag.) 

®c^c^td)te  Öe6  "intttclalterd  un5  bev  Tleujeit. 
(Europäifd)e  ®e((t)id>te  im  3<i'o'i"  Aarle  V.,   Philippe  II.  uni>  Oet  (£lifat>(tb. 
•Don  Prof.  Ur.  ©.  Wenti.  (üb.  528.) 
Cucopäi|d)C  (9efd)id)t(  im  3eitalter  £udiDig9  XIV.  unb  bto  ®rof)en  Aurfücficn. 
Don  Ptoj.  Dr.  lö.  PI  a  bboff.    (bb.  S30.) 

Doö 3eitalter ö, (Sntöecfungen. T3on ©cb. öoft. Prof. Dr.®.© ü ni b e t. 4.3)ufl.7:"iii  i ■lCe.t= fütte.  (»b.  26.) 
Der  Sag  nadj  öem  Oftcn,  bie  tolonifatotiidft  ®rof)(at  bei  beuUä)ea  Voltte  im 
Tnittelalter.  Hon  ©cb.  boitot  Pioj.  Dr.  i\.  Qamvt-  (V>i>.  73).) 

&ranöcnburgi(d)'preui>ifd)e  i$Vefd}id)te.    '23on  biblioibefetal  Ur.  St.  dfioel.  2  Vibt. 1.  73on  ben  erften  JInfängcn  bis  7um  lobe  llönig  ̂ (iebricb  Ut  1 1  bei  m  »  1.  1740.  il.TSom 
'Tlegiecungsanlctit  ̂ xieiiKt)»  bes  ©roi)en  bis  )ut  ©egencoaci.  (Üb.  440,  441.) 
jrieörid)  öer  Große,  eecbs  73otitä9e.  TJon  Prof.  Dr.  I  b.  b  1 1 1  e  i  a  u  f.  2.  »uf L  TOii  2  bilbn. 
(Ob.  240.) 

Qcfdjidjte  der ^ronjöfif^cn  TteDolutton.  6ed)$73otträa(.'Z3on Prof,  Dr.  X  b.  b  i  1 1  e ( d  u  f. 3.  J»uil.  OTtl  8  öilbn.   (bb.  346.) 

®cfd)ic^tc  ÖC8  neunK()ntcn  0of)tf)unöcct0  bh  ?uc  ©cgcntuoct. 
Politi((i)C  Oauptftrömungen  in  (Europa  im  19.  0abr(>unOcrt.  73on  ptof.  Dr.  K.  Ib- 
Don  öeigel.  4.  Murt.  oon  Dr.  5  i.  «Jn  b  te«.  (bb.  129.) 
1DeItgefd)id)tli(^e<£ntn>i(fIunge(inien  oom  19.  bie  ;um  2O.0abrt)un5ert  in  Kultur 
unb  Politir.  T3on  Stubieniat  Dr.  i>.  p  teilet.  (Tib.  734.) 

«mriffe  öer  IDeltpolitif.  "üon  Ptof.  Dr.  0.  Oasbaaen.  tlibt.  bb.  I:   1871—1907. 
2.  Mull.  "Ötf.  II:    1908—1014,  2.  3)ufl.   (bb.  5S3'S54.) 
'Deutfd)e  <9c(d)id)te.  1800-1871.  T3on   ptot.  Di.  7l.S*a>emei.  3  bbe.  I.  bb.:  I^on 
(800— 1848.  Tteilaurdlion  unb  ̂ icoolulion.  4.  flufl.   (bb.  818.)   II.  bb.:   'T3pn  1848—1802. 
Tlie  ■Xcüfiion    unb    bie   neue  Jlta.    3.  Jlufl.  (bb.)Oi.)  111.  bb.:  T3on  J802-)87).  T3om bunb  Ulm  ̂ ^ei*.   3.  J^ufl.   Ciib.  820.) 
TJon  Oena  bie  jum  IDiener  «onareß.  Tlon  Prof.  Dr.  ©.  ̂ loloff.  {lib.  465.) 
1848.  6e*4  Dortraae.  "Don  Prof.  Dr.  O.  10 e bei.   3.  Jlufl.  (bb.  53.) 
molUc.  Tlon  Waioiü.  B.  ,5.  (L  ̂ Snbte».   JJ^ii   i  bilbn.  (bb.  4I5.) 

Oftcrreid)»  innere  (Aef  d)l4>te  oon  1848— I89S.  'bon  TK.  it)  a  i  m  a  n.    3.,  terönb.  3)ufl. 
2bbe.bb.l:  Die  llotbcttf J)üfl  betDeuif*tn.  bb. II :  Det  Kampf  betTlationen.  (bb.OSi  652.) 
®cf(t)i4)tc  6er  aueioärtigen  Politif  Of  lerreidy»  im   19.  Clobrb.  I^on  7i.  tl  h  a  r  m  a  h. 
2.,petönb.Äufl.  2bbe.  bb.hbis  lum  €lune  WctItiniAs.  bb.ll:  1848-1695.  (bb.0S3054.) 
Ofterreid)«  innere  u.  äußere  Politir  oon  1895-1914.  Tion  71.  dbutmaft.  (bb. 655. 
D«ulf<t)e  l)eriatfuns6gefd)id)te  oom  Anfange  be»  19.  Oabibunbeits  bi»  )ui  ©egenipaii. 
"Won  Ptoj.  Dr.  J!l.  6li  m  m  i  n  a-  (bb.  0)9.) 
Die  7{el<l)«oerfaf(un()  oom  II.  lAugufl  1919.  77oIler  Icxl  mit  (Srläuiminoen,  gcfcbidii- 
Ii4>et  ijinitruiia  iinj>  ©ciiimibcuiiciliind.  llon  Ptof.  Dt  O.  b  übler.  3.  Jlull.  (V^ti.  )C04t.) 

.  /7/s  (Ergcinjiung  ßi  vorftchcn(>cm  Vuifi  erichicn  : 

1Urfa(fungerc(f)tlidie  'llebengcfelrc  unb  -l^crorbnun^en  be«  l>eutfd)en  TtciAre. 
leitlausflflbo  mit  turjcn  einfühtcnbcn  bcmcrfunocn.  I^on  prof.  Dr.  C.  biiblcr.  (bb.  101 1.) 

t  Bün^c  ab  100)    etfcheincn  in  cru'Ciictlcm  Uinlanac. 

3mu(S  6:  ©ejdiidile.  11.  31. 



®efd)t4)te  bet  TJcrcinigtcn  Staaten. 

<$V({d)id)i(  Orr  13er<iniflt(n  Stoatfn  oon  Virnttita.  Don  |3tof.  Dr.  <!.  T)  a  t  n  e  1 1. 
3.  J^utl.  ncubcüib.  u.  tseiicigctübtt  oon  l3cof.  Dr.  71.  Oof cnclcotc.  (üb.  I47.) 

^u(tur9cfd)id)tc. 
11ora(fd)l(t)(«  Curopd».  Otunbjüge  ̂ rc  allcuropäifdicn  (lu(tui(nt(Di(fluni).  Stein-  unb 

btonKK'i-  "^on  ptoj.  Ür.lj.  SAmtftt.  Wit  8  Inf.  ii.  2  3<;'"of>«"fn-  (W»-  S"") 

9^rrm(inii(f)(  ilultuc  in  ftet  Uncit.  llon  biblioibetsbir.  Piof.  Dr.  ©.  6  lei  n  boufen. 

4.,  ncubcarb.  Äufl.  IHil  )5  Hbb.  OJb.  )005+.) 

ÖVroj)«  5clö()crrn.  "^onWajoio.D.^fS.  <Jnbt«5.  I :  T}om  Jlliettiim  bisnim  lobf  ©iiftoo 
3)bolfs.  9^11)  liiflbilb,  )2  Kadcn  u.  i  @d)ema.  II :  llon  lurcnn«  bi«  Ombenbucg.  }!Iii 
I  litdbilb  u.   ) 4  Kutten,  (üb.  687,668.) 

TJom  6«utfd)(n  "Bolf  ?um  itrutfdjen  Staat.  <Jin«  (Öef4>i4i«  bcs  bcutid>en  7Iotional> 

bctpulltjiinä.  'yon  Obetftubitntal  J-^iof.  Dr.  P.  C)oad)i  mf  <n.  2.,  oerönb.  Mufl.  (üb.  Sil.) 

Qoüalt  XSttoequtlQtn  nnb  Ib""'"»  bis  jiit  mobetncn  .Wrbtitctbcipcaung.  Tion  ©.  Woict. 
9.  31un.  (üb.  2.) 

Die  orof)cn  @0)iali(t(n.  Don  Dr.  ,St.  OTutf  (t.  4.  flufl.  I :  Otucn,  5oi"['">  t*ri>"bbon. 

1 1 :  gaint=Simon,  Pccqutuf,  bud)t>,  blonc, 'Äobbcniis, TOtiidnfl, TOari,  £o(|allc.  (üb.  269  70.) 

Äorl  TOarjE.  Dttfu*  einer  löürbiaung.  Don  Prof.  Dr.  71.  TO  i  I  b  t  a  n  b  t.  4. 3lufl.  (üb. 62 1 .) 

Di«  btutfdje  Stautnbewtqung.  Don  Dr.  TTIarie  üernoö».  (üb.  76).) 

Die  (9cf4>id)t(  btt  0uben  (eit  bcm  Untetgons  be»  jübiidxn  Staate».  Don  Prof.  Dr. 
0.  (Jlbcflen.  2.  Äufl.  (üb.  748.) 

Ac(4)i(t)ic  bcr  (t)rifnid)en  üiti^t.  Don  Prof.  Dr.  5.  ̂ reibtrt  oon  @oben.  I.  Tie 

(Xniflcbunii  ber  d)ri|tlid;cn  Airdie.  II.  Dom  UrAtiflentum  jum  Katboltjismu«.  Die  ftiibfaibo= 
lifd)e  (^ntmlcfluns  ber  cbriftl.  Kitcbe  bi»  ;um  JTonFlantinifcben  Ki(d)enftieben.  (üb.  690/91.) 

IHartin  £utktx  uni)  6i(  2)eulf4)(  ?)(f otmation.  Don  Prof.  Dr.  ID.  K  ö  b ( e  t.  THit  i  üilbn. 
Eutbet».  2.,  oerb.  Mufl.  (üb.  5)5.) 

Die  Co'uitcn.   (Sine  t)i\tofi^i>e  6ri?;e.   Don  Prof.  Dr.  Q.  üoebmet.   4.  3)ufl.  (üb.  49) 

Staat  unb   ititdft  in  ibrtm  flcqcnieftigcn  Dcr|)ättn{»   (<it  6fr  Ttcformation. 
Don  pfatrcc  Dr.  31.  Pf  on  nf  u4e.  (üb.  485.) 

£än5erfunt>Iid)e  ?nonograp()ien. 

»clgien.  Don  JlrAiorat  Dr.  P.  Oßroalb.  3.  flufl.  (üb.  SOi.)  Di«  öaUffrf>en  Pro« 
oin)cn.  Don  Dr.  D.  lorni  u ».  3.  31ufl.  (üb.  542)  Pol«n.  Wit  einem  aei*icbili*en 

nbctblicf  über  bie  polnifct>'rutbeni(*e  ^taqe.  Don  Prof.  Dt-Ji.  S.S^ainb I.  2.  flufl.  (üb.  547.) 
TtuOlanb.  ©e(*i<l)te,  Staat,  Kultur.  Don  Dr.  3l.£u  tbet.  (üb.  563.)  Die  felam«n.  Don 

Prof.  Dr.  P.  "Diel»,  (üb.  74o.)  3«»lant>.  Don  Prof.  Dr.  P.  ßerrmonn.  (üi\  46i.) 
Itfugricdicnlanö.  Don  ©ebcimtat  Prof.  Dr.  Ä.  i>ei(enbeta.  (Üb.6l3.)  Die  Xürfei. 

Don  T^rg.Oidt  P.  71.  K taufe.  2.  .Hufl.  (üb.  469.)  Tluftralien  unö  <neufcelan6.  Don 
Ptoi.  Dr.  7?.  Sd)od)nei.  (ü{>.  366.) 

t  Sänbe  ab  lOOj   crfd)eincn  in  crtDcitcrtem  Umfanoc. 
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üortDort. 

Dies  Burf)  ift  in  [einer  crftcn  5afl""9  ̂ 916  erfd)ienen.  (Js  toar 
aus  Dorlefungen  cntjtanben,  bie  irf)  3uerft  im  IDinter  1909  10  über 

bie  (5efd)id)te  bes  beut|d|en  HationalbetDu^tfeins  gel}alten*l)abc.  Die 
gebrutfte  5orm  gab  bie  Hoffnungen  toieber,  bie  ic^  mit  G^aufenben 
aus  bem  nationalen  HuffdjtDung  ber  Hugufttage  bes  3al)res  1914 
gefd)öpft  I)atte.  li^  glaubte,  ba^  nun  enblid)  bas  grofee  Problem  gelöft 

fei,  bas  fid)  burd)  unfre  (Befd)id)te  I)in3iet)t,  ba'Q  bie  (Eintjeit  oon  Dolf 
unb  Staat  getoonneu  fei.  Der  Husgang  bes  Krieges  unb  roas  bem 
folgte,  ̂ at  biefe  f^offnungen  üernidjtet.  Unfre  3u!unft  als  Dolf  toie 
als  Staat  liegt  toieberum,  nid)t  3um  erftenmal,  in  fur^tbarem,  ben 

XDillen  lätjmenbem  Dun!el.  lüenn  bies  Bud)  nun  bennod)  3um  3ioeiten= 
mal  t)inausgel)en  foll,  fo  mu^  es  als  3eugnis  einer  Dergangenljeit 
aufgefaßt  toerben,  bie  toir  3U  nu^en  nid)t  oerftanben  l}ahtn.  (Es 
roenbet  fid)  an  bie,  u)eld)e  in  biefer  Dergangenl)eit  (Eroft  fud)en  unb 
toel^e  glauben,  bafe  feine  beutfdje  3u!unft  otjne  flntnüpfung  an  biefe 

möglid)  ift.  3n  Aufbau  unb  pian  bes  (5an3en  tjabe  id)  nidjts  (Brunb« 
fä^lidjes  änbern  roollcn  unb  fönnen.  Da^  id)  Anfang  unb  Sd)Iu^  neu 
gcfd)rieben  unb  im  £aufe  ber  Darfteilung  £id)ter  gebämpft  unb  Sd)atten 
oertieft  ̂ ahe,  toirb  man  natürlid)  finben.  3m  ein3elnen  Ijabe  id)  3u 
beffern  gefud)t,  roas  mir  guter  Rat  ober  eigene  (Einfidjt  nat)elegten. 

Tnünd)en,  Sommer  1920. 
Paul  3oad}imfen. 

1* 
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I.  Die  Seiten  öer  unioerfalen 
Staatsgejtaltung  unö  öer  Husbilöung 

einer  nationalen  Kultur. 

{,  Die  (Entjtel^ung  eines  öeut|d)en  Dolfes 
aus  ̂ cm  (Sermonentum. 

IDir  unterfcfteiben  Polf  unb  Hation.  nid)t  immer  genau  unb  ntd)t 

immer  emöeutig.  aber  roir  jpfe^'eli  Don  Dolfslieb  unb  Hationallieb, 
Don  Dolfsfeften  unb  Hationalfcften,  dou  Doüsfitten  unb  national» 
färben.  IDirDerftelien  injoldjem  3ufammenl]ang  unter  Dol!  etroas^ 

natürUd)es7~(BetDad)[enes,  burd)  bie  Seiten  I)in  roefentlid)  61etcf)blei-- T?flbes,  unter  Hation  etroas  betDußt  (Bebilbetes,  ein  im  £aufe  ber  3eit 

^^Sioiham^k  (Befd)id)te  barf  alfo,  roenn  fie  oon  DöIIern  unb  Tla-- 
tioncn  fprid)t,  fagen:  ein  üotf  ift,  eine  ncnrörMCDir^  Siejrirb  zhm 

baburd)j  ba^  fie  gef^l^tlid)  (ebt.  lüir  fönnen  uns'bies  gefd)i(f)tlid)e Zihen  rool)!  äl)nlid)  einem  (Jinselleben  Dorftellen.  (Es  beginnt  bamit, 
ba^  fid)  eine  DoI!sgemeinfd)Qft  it)rer  £eiblid)feit  als  einer  oon  anberen 

unterfd)iebenen  becoufet  toirb.  Das  3eigt  fid)  barin,  ba^  bie  üoIfsge= 
meinfd)att  auf  biefer  Stufe  Angriffe  auf  iljrc  £eiblid)feit  als  Ieben= 
bebrot]enb  empfinbet  unb  abrDet)rt.  Sie  fteigt  bann  3U  ber  Stufe,  roo_ 
gemeinfame  (Befütjle  aud)  ben  (Bang  bes  frieblii^en  tebens  3U  beein= 

_Jluffen  beginnen.  Die  DoIfsgemeinfd)aft  fuc^t  fid)  roiebersuerfcnnen 

in"^r  llmfifi^reTBung  ber  gemeinfamen  Sitten,  ber  flusprö^ung.  J)cj= ftimmter  (Eigcnf(^aften,  ber  (Beroinnung  nationaler  üqpen.  Sie  fteigt 

Don  ba~tDeiter^ur  (Drganifierung"  bes  üolfstums  3U  einer  IDillens^ gemeinfdjaft.  Aber  toie  mu^  biefe  befd)affen  fein?  tDir  fagen  I)eute: 
biefe  tDinensgemeinfd)aft  ift  ber  Staat.  Aber  roir  fel)en  um  uns  I)er 
Dolfcr,  bieleit  langem  ausgefprod)ene  nationale  3nbiDibuaIitäten  finb, 
obgicid)  it)nen  bie  StaatsI)üIIe  fel)It.  Sie  l^ahcn  fie  cntioeber  ocrloren 
ober  nod)  nid)t  erreid)t.  ITir  feben  fobann  in  ber  (Befd)id)te  roenigftens 
ein  Dol!,  bas  als  DÖllig  ausgeprägte  ITationalität  erfd)eint,  bei  bem 
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CS  aber  3tDctfcIl)Qft  bleibt,  ob  es  ben  Staat  als  gcmeinfame  (Drgant= 
fation  übertjaupt  erftrebt  Ijat.  Bas  finb  bie  (Briedjen.  Der  national^ 
jtaat  ift  in  iljrer  (Befd)id)te  nur  toie  ein  pijantom  in  ben  (Bcbantcn' 
bauten  bes  (Borgias  unb  3[ofrates  aufgetaudjt,  aber  als  Kultur^ 
naticn  finb  fie  ftar!  genug  getoefen  bin  ®|tcn  ber  flItentDelt  oöllig, 
bin  IDeften  3um  großen  Heil  fid)  bienftbar  3U  macf)en. 

Unb  roir  rütjren  t)ier  foglei^  an  bas  (Brunbproblem  unferer  eigenen 
(EntcDt(f[ung.  flui^  roir  ̂ aben  3eiten  getjabt,  too  es  f(^icn,  als  follten 

tDJr  eine  Kulturnation  bleiben.  Das  toar  bamals,  als  Hiebuljr  (Bried)en« 
ianb  bas  Deut[d)lanb  bes  Altertums  nannte.  Dann  aber  ijat  fid)  aus 

biefer  mit  gecoaltiger  $d)nelle  3um  Staunen  ber  IDelt  ein  national  = 
ftaat  entroicfelt,  ber  burc^  47  3a^re  bie  5orf"  unferes  £ebens  gebil' 
bet  I)at  unb  nun  in  einer  Kataftrop!)e  oon  tragifdjer  Sui^t^tbarteit, 
toie  fie  bie  IDelt  nod)  nic^t  gefel)en  Ijat,  3ufammcngebro(i)en  ift.  Unb 
bie  innere  Huflöfung,  bie  ber  militärifd|enKataftcopI)e  gefolgt  ift,  3eigt 
uns,  ba^  bas  eigenttidje  unb  bis  Ijeute  ungelöfte  Problem  unfrer  natioj 
nalen  (Entroicflung  bas  Derljöltnis  oon  Dol!  unb  Staat  ift.  Dar= 
auf  alfo  muffen  roir  unfre  Hufmer!fam!eit  rid)ten,  toenn  roir  ber  (Bc= 
fd)id)te  bes  beutfd)en  nationalbecDu^tfeins  nai^getjen  roollen. 

IDenn  toir  bei  biefer  Betrad)tung  roie  in  unfren  gefcf)i(^tli(^en  (Er= 
inncrungen  übert|aupt  bis  in  bie  germanif(^e  5rüt)3eit  3urücfgcl)en, 
fo  gefd)iel)t  es,  toeil  roir  l)ier  gleid)fam  mitanfeljen  !önnen,  roie  fid| 
bie  £eibli(^teit  ber  beutfd)en  TTation  bilbet.  J[berdnc  german][(^c^ 
Hation  gibt  es  nidjt,  fo  roenig  roie  es  ein  germamfc^es  üaTelrlanb 
gibt.  Die  3ufammenljänge  ber  (Bermanen,  bie  roir  rDat)rneI)men  fönnen, 

"fut!)  entüoeber  rein  oegetatioer  Art,  fie  3eigen  nidjts  gcmeinfam  (Be= 
fd)affenes  ober  auc^  nur  (Bebadjtes,  ober  fie  geben,  toie  jene  berül)mte 
Stammesgenealogie,  bie  Sacitus  mitteilt,  3tDar  Kunbe  baoon,  ba^  man 

begann,  bzn  raffen^aften  Sufammenfjang,  Dielleid)t  auc^  eine  Übcr= 
einftimmung  !ultifd)er  (Einrid)tungen  als  ein  gemeinfames  (Erbe  3U 
empfinben.  Aber  aus  biefer  (Empfinbung  folgen  feine  für  uns  erfenn= 
baren  i^anblungen  einer  germanifcfjen  (Befamtl)eit.  Armin  ift  nur 

ein  Stammesljelb  geroefen,  freilid)  fdjon  mit  allen  3ügen  ber  „gcr- 

manifdjen  perfönlid)feit",  unb  ber  Staat  ber  germanifdjen  Ur3cit  ift 
ber  Stamm  ftaat.  TUan  fönnte  fagen,  bafe  er  in  geroiffem  Sinne  eine 

ibeale  (Einljeit  oon  Dolf  unb  Staat  barftellt,  infofern  als  es  feine  Be« 
tätigung  bes  Dolfes  gibt,  bie  nid)t  im  Staatsleben  if)rcn  flusbrucf 
finbet  unb  als  ber  Staat  nidjts  ift  als  bie  Summe  ber  Dolfsgenoffen. 



®cnnantf(f)c  5i^ü[]3eit  unö  Dölfcrroanöerung 

IDtr  I)ätten  alfo  bamit  am  Beginne  unfrer  (Befd)id)te  roenigftens  für 
6ic  Sellenbilbungen  bes  beutfdjen  Doüsförpers  bie  ibeale  £öfung  bes 
Problems,  bas  uns  bann  burd)  bie  3a!)rt)unberte  Derfolgen  roirb.  Hber 
bicfe  ibeale  £öfung  ift  nur  baburc^  möglid),  ba^  fie  fid)  auf  Dölfer 

be3icl)t,  bie  nod)  auf  ber  unterften  Stufe  bes  gemeinfamen  £ebens  Der= 
Ijarren  unb  auf  Staatsgebilbe  primitiofter  flrt.  3l)r  tDert  für  bzn 
(Bermanen  berut)t  barauf,  ba^  fie  bas  finb.  Diegermanifd)e5rei  = 
I)cit,  bie  fooiel  llnl)eil  in  unfrer  (5efc^id)te  geftiftet  ̂ at,  ift  burd)aus 
eine  5tei^cit  oom  Staate,  flu^erbem  aber  finb  biefe  Dölferfdiaften 
flicfeenbe  (Bebilbe,  fie  fpalten  fid)  ebenfo  Ieid)t,  toie  fie  fid)  mit  anbern 
Dereinigen.  Sie  finb  nieberfte  tebetoefcn  in  ber  IDelt  ber  ftaatlid)en 
©rganismen.  Hur  fo  nämlid)  erflärt  es  fic^,  ba^  bie  alten  Hamen, 
bie  uns  däfar,  S^acitus,  Strabo  unb  piinius  überliefern,  faft  plö^Iid) 
Derfd)U)inben  unb  um  bie  ITlitte  bes  3. 3a^tl)unberts  cttoa  neuen  Der= 
bänben,  ben  5rcinfen,  Sad)fen,  Uljüringern,  Alemannen  pia^  machen. 
DieIIeid)t  Ijätten  biefe  Stämme,  oereint  mit  b^n  oftgermanifd)en  ober 
aud)  ol)ne  biefe,  allmä!)li(^  bod)  3U  einer  Hation  oertDo^fen  fönnen, 
toenn  nämlid)  ber  Damm,  ben  iljnen  bas  Römifdje  Reid)  entgegen^ 
gefegt  l)atle,  ein  paar  3at)rl)unberte  länger  gcl)alten  I)ätte,  toenn  fie 
bie  £anbnot  3U  intenfioerer  Kultur  bes  eigenen  Bobens,  3ur  Differcn« 
3ierung  bes  Anbaus  unb  bamit  3U  gegenfcitigem  flustaufd)  gefüljrt 
^ätte,  enblidj  roenn  iljre  (BötteroorfteUungen  ben  IDeg  oom  Haturljaf^ 
tcn  3ur  Darftellung  geiftig=fittlid)er  Begriffe  Ijätten  DoIIenben  fönnen, 
iljre  Religionsübung  fortgefd)ritten  roäre  3U  einem  3entralt)eiligtum 
mit  feften  Kultformen,  toie  es  anfdjeinenb  roenigftens  einige  Stammes» 
gruppen  fc^on  befa&en,  unb  einem  georbneten,  toomöglic^  erblidjen 
Priefteramt. 

Aber  et)e  es  3U  all  bem  tommt,  trifft  bie  ©ermanen  bas  Derijängnis 
ber  Dölferroanberung.  Sie  rei^t  bie  öftlidjen  Stämme  oom  ger= 
manifd)en  £eibe  los  unb  ftreut  fie  über  bas  Römifdje  Reid)  aus.  (Es 
ift  bie  Jjelbenseit  bes  germanifd)en  Altertums,  aber  aud)  bie  3eit  ber 
größten  Derlufte  bes  germanif^en  Dolfstums.  Denn  feinem  biefer 
Dölfer  gelingt  es,  feine  Rationalität  auf  bem  fremben  Boben  3U  be= 
I)aupten.  Sie  erliegen  bem  (Bifte  ber  fremben  Kultur,  bas  it)nen  3U 
früt)  beigebracht  coirb.  Dabei  ift  es  gleid)gültig,  ob  f}errfd)er  toie 
(E!)eoberid)  an  einer  Üerfc^mel3ung  gotifd)er  unb  lateinifc^er  Art  ax- 
beiten,  ober  ob  bie  Danbaien  unb  bie  £angobarben  bas  Dolfstum  ber 
Befiegtcn  unter  itjrc  Süfec  treten,  fie  alle  oerfinfen  in  biefcm  neuen 
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Bobcn,  toie  ber  tDanbcrer  im  TKoor,  bie  einen  früljer,  bie  anbern 

fpäter. 
So  beseidjnet  bie  üölfertoanberung  allerbings  ben  „IDiebereintritt 

bcs  nationalen  Prin3ips  in  bie  (5efd)id)te",  aber  es  finb  romanifd)e 
TTationalitäten,  bie  fid)  bilben.  flud)  ber  Hbcl,  ber  fid)  nod)  am  längften 
beim  germanifdjen  Blute  erljölt,  getjt  in  bie  £ebensbebingungen  ber 
UntertDorfenen  ein  unb  nimmt  teil  an  ifjrer  Kultur.  (Es  ift  ber  tEor= 
l)cit  unfrcr  Raffefanatiter  oorbefjalten  geblieben,  aus  ber  (Eatfadjc 
biefer  BIutmifd)ung  Ijeraus  Dante  unb  bie  Renaiffance  unb  roas  nid)t 
fonft  nod)  für  ein  pijantafiebilb  germanifcijer  .Kultur  3u  fonfissieren. 

IDenn  bieje  untergegangenen  Dölfer  bennod)  in  unferer  gefd)id|t'- 
Iid)en  (Erinnerung  unb  and)  in  unferm  nationalen  Betoufetfcin  als  uns 
3ugel)örig  fortleben,  fo  ift  bics  bas  tDer!  ber  E^elbenfagc.  Sie  ift  an 
bin  i)öl!errDanberungs!ämpfen  emporgeblüljt,  toie  bie  griec^ifdje  an 
bm  Kämpfen  um  ?Eroja.  tDie  biefe  Ijat  fie  getrenntes  Sagengut  toeif 
entlegener  Stämme  oereinigt,  unbeutlid)  geroorbenes  (Erbe  aus  mt)= 
tl)ifd)er  Dorseit  umgeftaltet  erljalten,  in  inänner=  unb  5i^auengeftalten 
bie  großen  ([t)pen  nationalen  IDefens  erftmalig  geformt,  in  ben  großen 
Konfliftcn,  bie  fie  fd)ilbert,  bem  Kampf  oor  allem  ber  (Treue  unb  ber 
Untreue  Binbungen  alter  Sitte,  bie  bie  IDanberungs3eit  aufgelöft  ̂ at, 
3U  5tagen  ber  $ittlid)feit  erljoben.  Sie  Ijat  beutlidjer  als  bie  gried)ifd)c 
ben  I)iftorifd)en  fjintergrunb  beroaljrt,  ber  (Beftalt  bes  großen,  bei  allem 
KraftbetDU^tfein  bod)  frieberoünfc^enben  Uljeoberid),  bem  tragif(^en 
Untergang  ber  Burgunben  ift  fie  innerlid)  gered)ter  geroorben  als  bie 

(5ef(^id)tfd)reibung  ber  Seit.  So  Ijat  fie  alle  (Eigenfd)aften  3ur  5ort= 
enttoidiung  eines  nationalgermanif(^en  Berou^tfeins.  Aber  bennod) 

ift  fie  bamals  ni(^t,  toie  bie  gried)ifd)e,  ein  IRoment  fold)er  5ortent= 
toidlung  gensorben.  Hod)  gibt  es  in  ber  oerlaffenen  t^eimat,  in  bie 

bie  Sage  3urüdflutet,  feine  Ration  oon  religiöfer,  geiftiger  ober  re(^t= 
Iid)=fittlid)er  (Einl)cit,  bie  fie  f)ättc  aufnefjmen  fönnen. 

Die  Stämme,  bie  auf  bem  Boben  bes  alten  (Bermaniens  übrig= 
bleiben,  bie  Sad)fen,  bie  5i^cinfen,  bie  Hiemannen  unb  ba3u  bie  ettoa 

feit  500  in  ifjren  je^igenSi^en  nad)tDeisbaren  Boilern,  leben  it)r  par= 
tifulares  Dafein  fort.  IDieberum  ftcllen  biefe  Stämme  3unäd)ft  nur 
eine  Red)tseinl)eit  bar,  aber  fie  finb  fämtlid)  auf  bem  tDege,  fid)  3u 
einer  politifd)en  (Einl)eit  3U  entojideln.  (Es  toirb  aud)  für  unfere  beutfd)e 

(5efd)id)te  bas  entf^eibenbe  (Ereignis,  ba^  es  bem  f)errenDolt  ber  5ran= 
fen  gelingt,  fic^  über  bie  anbern  3U  erljebcn.  RTit  ber  (Brünbung 



Der  tränfifcf)c  Staatsbau 

,^ci„^änfifd)cn  Reimes  erft  beginnt  eine  ftQatIid)c  (5ef^id)te 
_berDeutfd)cn/ ^eF^lränfif^c  Staat  i[t  bas  XDerf  eines  crobcrnöcn   

Könt^riTs,  bas  ni^t  toic  bas  oftgoti[(^e  \\äi  bam'xt  begnügt,  über 
'Römer  "unS^ermanen  als  über  3tDei  Dölter  3U  I)errfd)en,  aud)  nic^! 
roie  bas  Iartgobarbifrf)e  eine  germani[(i)e  I}errfd^aft  über  eine  römifd^c 
Unterfd)id)t  3U  begrünben,  fonbern  toie  fie  iljr  Reid)  gleidjmä^ig  über 
romanifd)e  unb  germanifdje  Dolfsteile  ausbeljnt,  fo  ift  iljr  Reicf)sbau 
_|elbft  ein  (Bemifd)  üon  germanifd)en  unb  romanif(^en  löerfftürfen. 
Aber  ber  germanifd)c  (Brunbd)aratter  bleibt  unb  aus  bem  IDerf  ber 
(Eroberung  roädjft  ein  neuartiger  Hationalftols  empor,  bm  roir  aus__ 

_  benTproIog  3ur  lex  Salica  fennen  lernen.  (Es  ift  ber  $tol3  auf  bie 
Übcrroinbung  ber  Römer,  nod)  mel^r  aber  barauf^  ba^  bie  5ranfen 
jälOiejSeucn  Dorfämpfer  ber  fatl)oIifd)en  Kirche  getoorben  finb.  tTic 
Kird)C  fagt  it)nen  immer  roieber,  ba^  fie  bas  finb,  unb  bie  Sra^tfen 
finben  il)rc  Redjnung  bei  biefer  Rolle.  Sije_  füfjren  iljre  Kriege  als_ 
(Blaubenshiege,  fie  finben  in  ber  fatI)oIifd)cn  (Beiftlid)feit  ber  ariam=. 
fd)enJM^e  bereite  Bunbesgenoffen  unb  fie  fügen  bie  !ir(^Iic^e  (Dr= 
ganifation  Tfjrem  Staatsbau  ein,  roie  nur  je  3!f)eobofius  ober  3uftinian 
es  getan  J)ab£n.- 

Diefer  fränfifdje  Staatsbau  ift  tro^  ber  Derfd)iebent)eit  bes 
ITtatcrials,  aus  bem  er  errid)tet  ift,  uon  erftaunlid)er  5efligfeit.  IDir 
bürfcn  uns  baxan  nidjt  burd)  bie  G^eilungen  irremadjen  laffen,  bie 
früljer  ben  l)auptfäd)Iid)ften  3nl)alt  ber  (Befdjidjtsbarftellungen  ber 
frän!ifd)cn  Seit  bilbeten.  Der  (bebaute  ber  Staatseint)eit  bleibt  aud) 

in  bieJen^UunB^n  geroat}rt  unb  ringt  fid)  nad)  ̂ eittpeifer  Derbunfj   
I^ng^immer  toieber  ans  Zxdjt  Unb  ber  Staat  crroeift  fid)  ftarf  genug, 

um  oü^'bie  furd)tbarc  moralifdje  Krifis  3U  überfteljen,  in  bie  bas fränfifdje  öoüstum  im  7.  3al)rl)unbert  nerfällt.  Sie  entfielet  aus  bem 
f3ufammenftoö  3rDeier  Kulturen,  ber  abfterbenbcn  antuen  unb  ber 
rDur3eIIos  getoorbenen  germanifd)en.  Sie  äußert  fid)  in  einer  fluf= 
löfung  aller  fittlid)en  Begriffe,  oon  ber  bie  Sdjirffale  bes  Königsl)aufes 

nur  ein  3ei(^en  finb.  Die  Rettung  fommt  uon  innen ^urd)  bie  Ka  = 
rolinqer,  oon  auf^eii  burd)  Bonifatius. 

init  ben  Karolingern  bemädjtigt  fid)  ber  auftrafif^c  £aienabcl  bes 

Reid)s,  mit  Bonifatius  erobert  bie  angelfäd)fiid)e  liliffion  bas  $xan-- 

fenreid)  unb  Deutfd)Ianb.  Zwei  germanifdjc  RIäd)te,  bie  ben  germani" 
f^en^j)arafter  ber  fränfifd)en  Reic^sgrünbung  3U  oerftärten  fd)einen 

un6  bod)  il)re  f^nfnüpfung  an  Rom  cntfc^ieben  t)aben.   Sie  roär"6ie 
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ctn3ig  möglid)e,  w^nn  bas  5i^a"fßiitum  öcn  dljarafter  fricgcrifdier 
TTliffionstätigfcit  beibeljaltcn  ober  röiebergeroinnen  unb  bamit  Kräfte, 
bie,  im  3nnern  oerbraud)!,  ben  DoIfs!örper  3um  üerfoulcn  gebrad)t 
l)ätten,  na6:i  aufeen  toenben  toollte. 

Der  Hadjfolgerpippins  fotool)!  roielDinfriebsiftKarlber  (Bro^e. 
(Er  übernimmt  oon  pippin  ben  Kampf  gegen  bie  £angobarben  unb 

ben  „Streit  für  Petrus"  foroie  bie  fluseinanberfe^ung  mitBQi)ern,  oon 
Bonifatius  bie  (II}riftionifierung  bcs  legten  I)eibnifd)en  beutf^en  $tam= 
mes,  bcrSa^en.  Xiad)  beiben  Richtungen  beseidjnet  fetn IDirfen einen 
Hb|3)Iu|,  aud)  barin,  ba^  fic^  erft  in  ii)n\  Sie  alte  fränfifdjc  (Erobe= 
rungspolitif,  bie  fi(^  in  it)rcr  rüdEfi(i)tsIofen  Konfequen3  nur  mit  ber 
römifdjen  Derglet(^en  läfet,  ber  legten  beutf(^en  Stämme  bemädjtigt 
unb  3ugleicf)  DÖIIig  bur(^bringt  mit  bcm  (5ebanfcn  ber  Ausbreitung  ber 
d}riftli(^en  Kultur.  Der  Vertreter  biefes  (Bebanfcns  am  I)ofe  Karls 
ift  toieber  ein  Hngelfadife,  HIfuin.  Auf  tljn  geljt  3urücf,  toas  man  btn 
^ebanUn  bes  farolingifd^en  (Bottcsftaates  genannt  Ijat.  $üx 
jSlfiiin-ift  Karl  fd)on  799  ber  fjerr  bes  d^riftlidjen  Doües,  er  ift  ber 
£cn!eFunb  Derteibiger  ber  Kirdje.  VOas  flifuin  Karl  prebigt,  ift  ber 
(Bottesftaat  in  ber  5oi^^  öer  ̂ fjeolratie.  ) 

Hur  aus  foldjen  (Bebanfengängen  Ijeraus  crflärt  fid)  bie  Krönung 

Karls  bur(^  Papft  £eo  III.  3um  Römif^en  Kaifer  am  IDeit)nad)ts= 
tage  bes  3al)res  800.  (Es  ift  für  eine  lange  Sufunft  bes  beutfd)en  Dolfs 
bebeutfam  getoorben,  ba^  biefe  Kaiferfrone  nur  eine  römifdje,  feine 
fräntifdje  ober  beutfdje  toar,  nod)  fein  fonnte.  Karl  ftel)t  aud)  Ijicr 
am  (Enbpunft  einer  langen  (Enttoidlung.  Don  flrminius  an  l}ahen  alle 

_  bie  (Bermanen,  bie  mit  ben  Römern  fämpften,  bo(^  nid)t  bie  flbfid)t 
getjabt,  bas  Römifdje  Reid)  3U  3erftörcn.  5ür  ficane„ift  bas  Römifdje 
Reid),  roie  ein  geiftreic^er  5ran3ofe  gefagt  Ijat,  nidjt  ein  S^inö.  fonbern 
eine  £aufbal)n.  3e  nätjer  fie  itjm  fommen,  befto  mefjr  toä^ft  iljre  (Eljr» 
furcht  Dor  bem  aud)  nod)  im  Dcrfall  geroaltigen  Kolo^.  IDic  fie  auf 
iljren  IKünsen  auf  ber  einen  Seite  bas  Bilb  bes  römifdjen  Kaifers 
tDeiterfüt)ren,  fo  finb  fie  alle  über3eugt,  ba^  bie  £egitimierung  il)rer 
f}errfd)aft  auf  bcm  Boben  bes  3mpcriums  nur  oon  biefem  fclbft  aus» 
gel)en  !önne.  Unb  biefer  (Bebante  f)attc  eine  neue  nal)rung  ert)alten,  feit 
^ieroni}mus  eine  propt)e3eiung  bes  Bud)es  Daniel  bat)in  ausgelegt  I)atte, 
ba^  bas  Römtfd)e  Reid)  bas  letzte  cor  bem  bes  flntid)rifts  fein  roerbc.  So 

fonnte  aud)  bcrjenige  (Bermane,  ber  ben  (Bebanf ^  eiiigSL^riftIid|cn  Kul'  i 
/turftaqts  juerft  poll  erfaßt  fjat,  nur  eine  (Erneuerung ^Tefes  Rö  = 
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mifdien  Rcidjes  bcn!en.  Die  gro&e  Huscinanberfe^ung  3totfc^cn 
(Bermanentum  unb  Römcrtum  jAIie^t  in  einem  (Bebilbe  ah,  bei  bem 
bas  (Bermancntum  ben  Körper,  oüs  Römertum  aber  bie  Soim  liefert. 

Diefe  Kultur  bes  neuen  tDeltreid^s  aber  fonnte  nur  eine  antiMird)= 
Iid)e  fein.  Sie  finbet  il)ren  ITIittelpunft  in  ber  faroIingifd)en  f}ofafa= 
bcmie,  bcren  TTlitglieber  für  il)ren  Iiterarifd)cn  l)er!el)r  teils  antifc, 
teils  biblifd)c  Hamen  fid)  entlei)nen.  Sie  roirtt  fid)  aus  in  ber  „!aro= 

Iingifd)cn  Renaiffance",  bie  in  fladjen  Kird)e  unb  Kaiferpalaft  aus  anti= 
fcn  iberfftürfen  erfte!)en  läfet,  in  fran3Öfifc^en  unb  beutfd)en  Klöftern 
eine  neue  Pflege  antifer  Autoren  unb  eine  le^te  Ha^blüte  antifen 
S(i)rifttums  fd)afft.  Don  bem,  roas  f)ier  in  bie6d)euern  gebracht  rourbe, 
l)at  bas  Rtittelalter  bis  ins  1 1 .  3al)rl)unbert  gelebt.  Unb  inmitten  biefcr 
Kultur  ftet)t  Karl  fclbft,  roenn  nid)t  als  it)r  Sd)öpfer,  fo  bod)  als  iljr 
£en!er,  eine  toaljrljaft  unioerfale  €rfd)einung,  fo  röie  iljn  fein  (Enfel 

Hittjarb  oortrefflic^  im  (Eingang  feiner  „^iftorien"  gef(^ilbert  Ijat. 
Uro^  biefer  europäifdjen  Bebeutung  aber  erfdjeint  Karl  als  ein 

gcrmanifd)er  f)errfd)er,  ja  roir  roerben  auf  lange  t)in  feine  (Be= 
ftalt  finben,  bie  fo  fel)r  als  Derförperung  germanifd)er  Rrt  angefpro= 
djen  coerben  fönnte.  Diefe  germanifdje  Hrt  blidt  ebenfofetjr  aus  bm 
Suetonifdjen  Kategorien  Ijeraus,  in  bie  fein  BiograpI)  (Einljarb  feine 
(Beftalt  gepreßt  t)at,  roie  aus  ber  unfdjä^baren  flnefbotenfammlung 

bes  lTlönd)s  Don  St.  6allen,  bie  uns  ben  nieberfd)Iag  ber  DoIfstüm= 
lidjen  Überlieferung  aus  ber  nädjften  (Beneration  nad)  feinem  (Tobe 
erhalten  l)at.  3n  allem  ift  er  ba  ber  gro^e  germanifd)e  (5utst)err,  ber 
bie  fränüfdje  Sprad)e  unb  bie  fränüfdje  trrad)t  beibeljält,  feine  liebftc 
(Erljolung  in  ber  3^9^  fii<^t,  feinen  ([öd)tern  lieber  £iebfd)aften  an 
feinem  J^ofe  geftattet,  als  ba^  er  fid)  Don  iljnen  trennte.  3n  all  bem 
bleibt  er  aud)  tro§  auguftinifd)er  3been  burdjaus  eine  germanifdje 
Caiennatur,  bie  ben  5ufammenl)ang  mit  ber  alten  Ijeibnifdjen  Kultur 
nidjt  oerlorcn  l]at  unb  nid)t  oerleugnet.  Hn  feinem  fjofe  finbet  fic^ 
mhtn  ben  (Beleljrten  nod)  ber  Spielmann  ein,  unb  roenn  er  aud)  cdo^I 

nid)t  mct)r  bie  alte  f)elbenfage  uortrug,  fonbern  bie  „neuen  Hlären" 
aus  ber  IDelt  l)erbrad)te,  fo  I)at  bod)  Karl,  roie  roir  roiffen,  auc^  ber 
alten  epifdjen  poefie  fein  flugenmerf  3ugeroenbet  unb  fie  auf3eid)nen 
laffen,  bamit  fie,  bie  als  lebenbige  Überlieferung  eben  bamals  3U 
fd)roinben  begann,  toenigftens  litcrarifd)  fortbaure. 

Die  (Erinnerung  aller  Dölfer,  bie  er  bel)errfd)te,  t)at  benn  aud) 
feine  (Beftalt  beroal)rl  unb  ocrflärt,  unb  roie  aus  ber  farolingifd)en 
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Kultur  bic  nationalen  Kulturen  tjeroorgegongen  finb,  fo  f)at  fi(^  an 
feiner  (Beftalt  öie  Doltsart  ge[d){ebcn.  Bei  ben  5ran3ofen  ift  er  bcr 
fjclb  ber  abiigen  Poefie  getoorben  unb  an  ber  Spi^e  feiner  Palabine 
geblieben,  bei  uns,  fagt  Roettje,  „l)at  ibm  bie  3uneigung  feines  Dolfcs 

bas  Sdjtoert  genommen  unb  nur  bie  IDage  gelaffen".  3n  fteigenbem 
ITTa^e  toerben  bie  Red)lseinrid)tungen  bes  Dolfes  auf  iljn  .^urücfgefüljrt  : 
bic  £anbfrieben,  ber  $ad)fenfpiegel,  bie  5cme.  ITod)  für  ben  fjoffd)ul3en 
3mmermanns  ^ängt  bie  Hirabition  bes  Red)ts  an  bem  ${i)röertc  Karls 
bes  ©ro^en.  Hber  ein  Doltsftaat  fonnte  fein  Reid)  nidjt  meljr  fein. 
3n  bem  frän!ifti)en  (5ra|fd)aftsft}ftem  I)atte  fid)  ber  erfte  gcrmanifd)e 
Beamtenftaat  über  bie  freie  Dolfsgemeinbe  gelegt;  er  brängte  fie  in 
Rec^tsfinbung,  J^eerroefen  unb  Derroaltung  immer  mel)r  I)inab  in 
bie  Hieberungen  bes  priüatred)tlicf)en  unb  partüularen  Dafeins.  Da3u 
roar  bie  fird)Ii(i)e,  ebenfalls  burd)aus  üon  oben  auferlegte  ®rga= 
nifation  gcfommen,  bann  bie  ̂ ^u^Q^ifiei^ung  bes  n)irtfd)aftslebens, 
enblid)  bie  unioerfale,  nad)  3entraIifation  üerlangenbe  tlenbens  ̂ ^s 

n)eltrei(^s.  —  Das  tüeltreii^  ift  fd)on  in  ber  näd)ften  Generation 
verfallen:  es  !)at  toenig  länger  gebauert  als  bas  fliejanbers  bes  (Broten. 
€s  tpgr  roie  biefes  ber  üerfud)  einer  tDeltreidjsbilbung  mit  un3ureid^en= 
ben  ITTittern.  t?on  ben  3tDei  Stufen,  auf  benen  bie  faroIingifd)e  Der= 
röältung  ru!)te,  ben  (Brafcn  unb  ben  Bif^öfen,  3erbra(^  bie  erfte  balb. 
Die  toeltlidje  Derroaltung  rourbe  ausgef)öl)lt  unb  fd)Iie§Ii^  anfgefogen 

Don  ber  (Brunbtjerrfdjaft  bes  £aienabels.  3n  biefem  lebten  bie  al*en 
partifularen  Beftrebungen  roieber  auf,  in  Deutfd)Ianb  crfdjeinen  fd)on 
unter  b^n  (Enfeln  Cubroigs  bes  5rommen  toieber  bie  Stämme  als  poIi= 
tifdje  (Einheiten,  am  ̂ nbt  bes  3at)rf?unberts  Ijaben  fid)  bie  fünf,  auf 
benen  bie  beutfdje  (Entcoidlung  berufen  follte,  3U  f)er3ogtümern  neuer 
Art  3ufammengef(^Ioffen.  Aber  bie  f)errfd)aft  Karls  !)at  bic  Dölter 
bod)  fo  toeit  einanber  gcnäl)ert,  ba^  3unä^ft  einmal  ber  fprad)Iid)e 
Unterfd)ieb  bcr  romanifierten  unb  ber  germanifd)  gebliebenen  Dolfstcile 
empfunbcn  roirb.  Hod)  aus  ben  Seiten  Karls  felbft  ftammt  bas  ertte 

Zeugnis  für  bas  IDort  „bcutfd)"  3ur  Be3eid)nung  bcrDoIfsfprad|c 
bcr  öftlidjcn  Reidjsteile.  (Es  ftel)t  3unäd)ft  im  (Begenfa^  3U  ber  (Belel)r= 
tcnfpradjc,  bem  £atcinifd)cn,  unb  geictjrtc  Kreife  finb  es  aud),  bie  3U= 
crft  ein  Berou^tfein  Don  bcr  3ufammcngel)örigleit  ber  gcrmanifd)cn 
Diale!te  3eigen.  Aber  in  bzn  bcrütjmten  StraPurger  (Eiben,  bic  fidj 
Karl  ber  Kal)Ie  unb  £uba»ig  bcr  Deutfd)c  842  fdjroörcn,  ftcljt  bie 

lingua  teudisca  ber  lingua  romana  gegenüber.  So  bilben  fid)  inner» 
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Ijalb  6es  5tän!ifci)en  Reichs  bie  fran3ön[<^e  unb  bie  b«utf(^e 
ITation.  (Es  ift  noc^  feine  poIitifd)e  $d)eibung,  nod)  roeniger  eine 
poKtifc^e  (Einigung  inner!)alb  ber  flngeijörigen  bes  gleidjcn  Sprac^= 
gcbiets.  3m  3nnern  bes  Q)[tfrän!ifd)en  Reid)s  toütet  ber  Kampf  ber 
Stämme  unb  ber  einseinen,  fie  neljmen  ffrupellos  bie  Unterftü^ung 
ber  Slatoen  unb  ber  Hroaren  an,  anbere  geljen  3U  ben  Hermannen 
über  unb  oerbinben  fid)  mit  biefen.  Hber  bei  all  bem  ift  ber  fr  an  = 
fifd)e  Staatsgebanfe  nid)t  erIofd)en,  ja,  es  seigte  \id},  ba^  er  fid) 
gerabe  in  ben  beutfdjen  £anben,  bie  für  bie  fränfifc^e  (Eroberungs= 
politif  Koloniallanb  gecoefen  roaren,  fräftiger  ert)ielt,  als  im  lDeft= 
reid).  t)ier  lebt  aud)  ber  fränfifdje  HationaIftol3  coeiter.  ©tfriebs  Dor= 
rebe  3um  Krift  ift  aus  äljnlidjer  (Empfinbung  I)eraus  gefd)rieben  roie 
ber  Prolog  3ur  lex  Salica.  Unb  als  ber  Karolingerftamm  in  Deutfd)= 
lanb  ausftarb,  ba  roäljlten  bie  beutfd)en  Stämme  fid)  bod)  roieber 

einen  fjerrf^er,  unb  fie  rDä{)lten  il)n  aus  bem  f^errfc^eruolf  ber  Sxan-- 
fen.  5reilid)  einen,  bem  fie  nid)t  3U  gel)or(^en  gebad)ten.  Hls  Konrab  1. 
IKiene  mad)t,  fo  etroas  roie  eine  toirtlid)e  ©bergeroalt  in  flnfprud) 
3U  nefjmen,  l)at  er  alle  Stämme  gegen  fid)  unb  fielet  fid)  auf  ber  bc 
rül)mten  Sijnobe  oon  fjo^enaltl)eim  genötigt,  bie  föniglid)e  Sad)e  unter 
ben  Sd)u^  ber  Kirche  3U  ftellen. 

flud)  bas  oI)ne  (Erfolg,  _qber__bie  _£ime^  ber  Jim  ^ntroidlung 
ift  getoiefen:  toenn  fic^  über  ben  Sonbcrbeftrebungen  ber  Stämme  toie^ 

ber  eine  „Reid)stenben3"  erl)eben  toirb,  fo  roirb  fie  I)erausu)ad)fen" 
aus  ber  Srabition  bes  fräntifd)en  Reid)sgebanfens  unb  rul)en  auf  ben' 

"Stützen  bes  geiftlid)en  tDefens. 

2.  Dos  Kaiferfum  6cs  lUitfcIoItcrs. 

(Es  war  ein  Unterfd)ieb  für  bie  beut[d)e  (Enttoidlung,  ob  bie  frän-- 
fifd|C  inonard)ie  91 1  ober  ettoa  fd)on  81 1  3erfiel.  Das  3al)rl)unbert 
naii  Karl  bem  (Broten  l)at  Bai^ern  unb  oor  allem  $ad)fen  in  ben 
oftfränfifd)en  Staats3ufammenl)ang  fo  roeit  I)ineinge3ogen,  ba^  eine 
bauernbe  Abtrennung  biefer  £änber  oon  biefem  5ufammenl)ang  un= 
möglid)  toarb.  Baijern  roar  eine  Seitlang  ber  Rlittelpuntt  bes  ®ft= 
fränfifd)en  Reid)es  getoefen,  unb  ber  fäd)fifd)e  Stamm  toar  befäl)igt 
unb  getoillt,  bas  (Erbe  ber  Karolinger  ansutretcn. 

Die  n)al)l  r7cinrid)s  I.  uon  919  ift  3unäd)|t  nur  non  Sad)fcn  unb 
5ranff^Poll3ogen  cDorben,  aber  fie  ift  bod)  ber  cigentIid)o  (.üeburtf 
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tag  eines  Deutf^en  Reidjes  gecDorben,  unb  tjeinrid)  I.,  ber  mit 
bejferem  (Jrfolg  als  Konrab  eine  föniglidje  (Dbert)oI)eit  über  ben  fünf 
Stämmen  aufridjtete,  gilt  aucf)  uns  noc^  als  ber  Begrünber  eines 
beutfdjen  Hationalftaates. 

$(^on  fein  SoTjn  !)at  über  biefen  Hationalftaat  Ijinausgegriffen, 
3talien  if)m  angegliebert  unb  am  2.  5el>i^uar  962  bie  römifdje  Kai= 
ferroürbe  erneuert.  (Es  ift  begreiflid),  ba^  bie  nadjtoelt  immer  wie- 
ber  bei  biefem  großen  IDenbepunfte  unferer  (5efd|id)te  betradjtenb  {)alt= 
gemotzt  tjat.  Denn  f)ier  beginnt  ja  jene  beutfdje  Kaiferßeit,  bie 
ben  einen  als  eine  erfte  BIüte3eit  beutf(^cr  Xiladit  unb  beutfd)er  Kultur, 
ben  anberen  als  ber  Beginn  unferes  nationalen  Unheils  erfd)eint^ 
Diefe  (Begenfä^e  bes  Urteils  finb  alt;  aber  3U  oollem  fiusbrucf  finb 
fie  crft  gelangt,  als  bie  t)iftorifd)en  fluffaffungen  für  bie  (Beftaltung 
ber  Sufunft  ber  Hation  TDert  3U  befommen  fdjienen.  Das  roar  nad) 
bem  Kriege  von  1859.  Damals  t)aben  fj.eilu:irfL-DO^-Si)i'~d  ^"^ 

3iLLyi45.^:^5J  i"  ̂ ^^te  nod)  lefensa)ertenSd)rift(?rr5te7,'nevlt5?Titfd)e" 
unb  bie  „gropeutfdje"  (5efd)id)tsauffaffung  gegeneinanbcr  Derfod)ten. 
5üjc^St}bel  ift  ber  Sdjritt  von  f^einrid)  3U  (Dtto  bas  Der^ängnis  ber 
beutfc^en  (5efd)ict)te.  E)einrid)s  Politif  loar  bie  nationale,  fie  entfpradj 
bem  innerften  (Beifte  bes  Dolfes,  itjre  ed)ten  Hadjfolger  finb  Ottos 
SoI)n  £ubolf,  ber  fi(^  aus  nationalen  (Brünben  gegen  bie  italiemfd)e 

Politif  feines  Datersjmpört,  unb  t^einrid)  ber  Zöwe,  ber  fid)  mit  bcm= 
fclben  Re(^t  ber  italienifd|en  Politil  Barbaroffas  oerfagt.  Sie  finb, 
fo  bürfen  toir  toeiter  fagen,  toenn  aud)^bet  felbft  folc^e  Be3icl)ungen 
geleugnet  l)at,  bie  Dorläufer  ber  Politif  ber  fiol)en3ollern,  bie  bas 
unbeutfd)  geroorbene  unb  aus  Deutfdjlanb  tjerausgetoadifene  l)abs= 
burgifd)e  Kaifertum  befämpften  3ugunften  eines  beutfdjen  Königtums. 
5ider  bagegen,  burd^  flbftammung  unb  Bilbungsgang  ber  rf)einifd)en, 
tatl)olifc^en  Romantif  nafjeftefjenb  unb  burd)  feine  £aufbal)n  3um 
(Dfterreid)er  geroorben,  fiel)t  in  bem  beutfdjen  Kaifertum  bes  mittel^ 
alters  nidjt  nur  eine  notcoenbigc,  fonbern  eine  Ijeilfame  (Entroidlung. 
Dies  Kaifertum  ift  nidjt  unioerfal,  toie  bas  Karls  bes  (Broten,  es  3eigt 
ein  Doefentlid)  nationales,  beutfdjes  (Bepräge,  es  ruljt  nid)t  roie  jenes 
auf  bem  romanifdjen  Staatsgebantcn  ber  Scntralifation,  fonbern  auf 

bem  germanifd)en  ber  €rf)altung  ber  Dolfs=  unb  Stammesinbioibuali^ 
tat  in  einem  frei  oerbunbenen  (Ban3en.  (Es  l)at,  als  es  fid)  bas  lango' 
barbifc^e  3talicn  unb  bas  el)emars  germanifierte  Burgunb  anglie» 
bcrte,  nid)t  mel}r  an  fid)  genommen,  als  roas  für  feinen  tRad)t=  unb 
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Kulturjufammcnfiang  notcoenbig  raar.  (Bcfunfen  unb  oerberblic^  ge=  _ 
iDorben  ift  öas  Kaifertum  erft,  als  es  bie  gcrmanifdjen  6runblagen 

|einer  (Entftcljungs3eit  oerlie^  unb  als  es  über  bicfe  natürlichen  (5ren'_ 
3en  ferner  ITta(^tfpI)äre  Ijinausfc^ritt.  Beibes  ift  unter  5riebri(f)  Bar= 

baroffa  gcfSjeTjen,"  bie  l^eirat  3U  ittailanb  Don  1186,  roelc^e  bie  rer="~- 
l?inbunq^""r5mird)=beutfc^en  Reiches  niiF  ST^iTTen  anbat)nte.  ift  für  _ 
bas  Reid)~^enfo'Dert)ängnisDoII  geroorben,  roie  bie  (Elje  pijilipps  bes Sdjönen,  bes  Soljnes  ITTarimilians,  mit  3oI)anna,  ber  {Tochter  ber  [pa= 
nifcijen  majeftäten,  für  (Dfterreid). 

CDir  toiffen  fjeute,  ba^  $\dei  in  allem  ̂ iftorifdjen  über  feinen  (Beg= 
ner  ebenfo  red)t  beljalten  t)at,  roie  biefer  in  feinen  poIitifd)enSd)Iüffen, 
toenigftens  für  bie  nädjfte  Sufunft,  red)t  bef)ielt.  „Spbel  unternal)m 

es",  fagt  Dooe,  „bie  Sxaqe  nacb  einer  beutfd)en  politif  in  Bismarcts 
Stil  an  ben  loieberbelebten  Sdjatten  Kaifer  Ottos  bes  (Broten  ober 

5riebric^  Barbaroffas  3U  rid)ten."  <Ex  unb  alle,  bie  iljm  folgten,  über= 
faljen,  ba^  es  im  3al)i^e  919  unb  nod)  lange  banad)  nid)ts  gab,  roas 
man  ein  poIitifd)es  beutfd)es  ITationalbetou^tfein  nennen  fönnte.  (£s___ 

gaT"^en' natürlichen  Egoismus  ber  Stämme;  or  ift  ftarf  genug,  um frembe  l)errfd)er,  bie  bem  Stamme  gefegt  roerben,  alsbalb  3U  fid} 
ljerüber3U3ief)en,  aus  iljm  Ijeraus  Ijanbelt  £uboIf  roie  bie  anberen 
(Empörer  ber  Sad)fen=  unb  Salierseit.  Daß  fie  bem  Dolfsempfinben 
nal)eftel)en,  3eigt  bie  parteinaljme  oon  £icb  unb  Sage.  Aber  bies  Dolfs= 
cmpfinben  Ijat  zhen  feine  (5ren3e  an  ben  (Bren3en  bes  Stammes  — 
barüber  tjinaus  gibt  es  nur  ein  Banb  ftaatlicf)er  (Einigung,  ben  frän= 
fifd)en  Reid)sgebanfen.  3u  iljm  roenbet  fid)  ®tto  fogleid)  bei  feiner 
Krönung,  iljn  fud)t  er,  wenn  auc^  mit  ben  oeränberten  ITlitteln  ber  Seit, 
gegen  bie  Stämme  burc^3ufül)ren,  unb  als  er  bie  llnmöglid)feit  erfennt, 

bie_£aiengeroaltcn  in  bie  Stellung  farolingifd)er  Beamter  l)erab3u= 
brücfen,  ba  fdjlie^t  er  bzn  Bunb  mit  ber  Kirdje,  benKonrab  I.  gefudjt, 
t)einric^  roenigftens  3U  Anfang  feiner  Regierung  oerf^mä^t  ̂ atte^fluf 
_ber_®ttonifd)en  Reic^slird)e  erl)ebt  fid)  ein  mit  roirflid)en  RTadjt' 
befugmTfen  Derfel)enes  beutfdjes  Königtum,  unb_  ber  Bunb  mit  ber 
Kirche  fuiirt  (Dtto  nad)  Rom,  roie  ber  Bunb  mit  Bonifatius  bie  Karo^ 
linger  bortljin  gefüf)rt  Ijatte.  (Es  mar  in  all  bem  3roang  unb  RotroenL 
bigleit.  IDill  man  etroas  beflagTn,  fö  tonnte  es  nur  bas  fein,  ba^  bie 
beutfdje  Kraft  fo  grofe  unb  ber  tDiberftanb,  bcn  i{)r  l]Iad)tftreben  fanb, 
fo  flein  roar,  ba^  er  basfelbe  bamals  unb  auf  lange  l)inaus  nid)t  l)em' 
mcn  tonnte.  „Das  3nncrlicb=n)ad)fenbe  roirb  fd)on  in  bcmfeiben  flugen= 
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blicf  berufen,  fid)  nad)  au^en  aus3ubreiten",  fagte  Kante.  Diefe  Be= 
tufung  mag  Derljängnis  gecoefen  fein,  aber  fie  toar  bie  Bcbingung 
alles  roeiteren  Strebens, 

3ft  es  fo  bod)  rDoI)I  möglid),  bie  Kaiferpolitif  unferer  mittelalterlid)en 
Jjerrfcf)er  jeber  tDillfür  3U  entfleiben,  fo  bleibt  immerl)in  bie  $iaqe 
nad)  il)rem  Hu^en  für  bie  ̂ nttoicflung  bes  nationalen  Betou^ifeins 
bes  beutfc^en  Doües  offen. 

Bilden  roir  ßunädjft  auf  bie  (Entojidlung  bes  J)errfd)ertt)pus 
felbft,  fo  fdjetnt  fie  bebenflic^.  Die  brei  3a^rl)unberte  oon  (Dttos  Kaifer= 
frönung  bis  3U  Konrabins  f^mätjli^em  ̂ nbz  auf  bem  Blutgerüft  in 
Heapel  toerben  faft  gan3  ausgefüllt  oon  ben  brei  mädjtigen  6e= 
fd)Ied)tern  ber  Sa^fenfaifer,  ber  Salier  unb  ber  I}o!)enftaufen.  Die 
t}errfd)er,  bie  fie  IjerDorgebradjt  Ijaben,  fiiib_4flft_ane  bebeutenbe 
lTtenf(^en.  €s  gibt  fein  Dolf,  bas  eine  foId)e  ITlenge  geroaltiger  (Bebieter 
in  bem  gleid)en  Seitraum  fein  eigen  nennen  fönnte.  Hber  in  jebem  biefer 
(Befd)Ied)ter  3eigt  fid)  ein  eigentümlidjer  IDanbel  ber  dfjaraftere  oom 
Dater  3um  So^n  unb  es  ift  nirgenbioo  eine  (Enta)idlung,  bie  bas 
nationale  3um  3iel  fjat,  bies  ift  üielmefjr  nur  eine  Stufe,  bie, 
'taum  erreid)t,  fogleid)  überfprungen  roirb  3ugunften  eines  geiftlid)en 
ober  roeltlic^en,  pfjantaftif^en  ober  rationalen  Uniüerfalismus. 

(Es  bleibt  bie  S^age,  ob  biefer  Unioerfalismus  HTögIid)feiten  einer 
innerpoIitif(^en  ̂ eftigung  ber  nationalen  Derfaffung  oerfäumt  f)at. 
ITtan  ift  geneigt  bies  3U  befallen,  toenn  man  auf  bcn  fataftropfjalen 
3ufammenbrud)  blidt,  ber  bie  beutfd)e  Kaifer3eit  abfd)lie^t.  Unb  bod) 
ift  bem  md)t  bur(^aus  fo.  3mmer  toieber  fel)en  roir  bieKaifer  bemüt)t, 
bie  Reid)sred)te  3ufammen3ufaffen,  Derlorenes  tDieber3ugetDinnen. 
Don  Konrab  11.  minbeftens  reid)t  f)ier  eine  drabition,  bie  nod)  bei 

Rubolf  üon  t)absburg  lebenbig  ift.  Unb  ebenfo  beutlid)  finb  bie  Der= 
fuc^e,  bie  materiellen  (Brunblagen  ber  Königsmad)t3u  oerbreitern.  3ene 
erften.  Derfud)e  E)einrid)s  IV.,  ein  Burgenft)ftem  um  ben  ̂ av^  f)erum 
3u  f(^affen,  bie  man  fe^r  rid)tig  mit  ber  Befeftigung  bes  fran3Öfifd)en 
Königtums  in  ber  Isle  de  France  öerglid)en  ̂ at,  finb  nur  ber  Anfang 
einer  oon  Saliern  unb  Staufern  fonfequent  betriebenen  H) ausmalt« 
poIitif,biebarauf  ausgel)t,  bem  Königtum  Dienftmannen  unb  ftänbige 

(Einfünfte  3U  oerfd)affen.  —  Aber  frellid) :  bie  populären  IDiberftänbe 
gegen  biefe  politif  finb  in  Deutfd)Ianb  erl)eblid)  ftärfer  unb  burd)  bie 
Derbinbung  mit  ben  fird)enpoIitif(^en  Kämpfen  bes  Kaifertums  roeit 
erfoIgreid)er  gecoefen  als  in  anberen  £änberu.  (Ebenfo  I)at  bie  IDeit= 
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räumig!eit  bes  Rcidjs,  fc^on  t»es  öeutldjen  im  engeren  Sinne,  tDieoiel 
metjr  nod)  bie  bes  faiferlidjen  IHadjtbereic^s  es  oer^inbert,  ba^  biefe 
Beftrebungen  fid)  irgenbroo  räumlid)  fon3entrieren  fonnten.  Der  Uni' 
oerfalismus  ber  Kaiferpolitif  I)at,  bas  ift  .^ipeifellos,  alle  biejenigen 
(Elemente,  bie  anberscoo  ber  Kitt  eines  feftgefügten  Staatsbaus  ge- 
tDorben  finb,  bas  geiftlic^e  coie  bas  ritterlidje  roie  fdjlie^lid)  bas 
ftäbtifc^e,  in  (Elemente  ber  fluflöfung  oerroanbelt.  Der  (Brunb^  toar 
niaE)t  ber  ITtangel  an  [taatsmännifc^er  Befäfjigung  unfrer  ̂ err]cf)er7 
er  lag  in  bem  Raummoment  als  foId)em.  Das  Kaifertum  ift  nie  eirf 
räumlidjer  unb  nie  ein  feftftefjenber  IHitteLpunft  nationaler  Bilbung 

gecDorberL.  Hlles,  toas  bamit  3ufammen{)ängt,  eine  fefte  Dern3altungs= 
prajis,  ein  georbnetes Si^ftem  ber  Redjtspflege,  eine  (Einigung  in  Spracf)e 
unb  Sitte  !)at  fid)  bei  uns  in  ber  Kaiferßeit  nur  fümmerlid)  ober  gar 
nidjt  entroicfelt.  Aber  bas  Kaifertum  t)at  bie  Ration  bennod)  erfaßt 
unb  gebilbet,  es  I)at,  toie  flnbreas  f)eusler  fagt,  Deutfdjianb  aud) 
politifd)  3ur  Ration  gemadjt,  freilid)  auf  befonbere  R)eife,  bie  unfrer 
(Befd)id)te  bis  in  bie  (Begenroart  i^ren  (E{)ara!ter  gegeben  Ijat,  fo 

nämiid),  ba'Q  es  burd}  bie  ein3elnen  Stönbe  Ijerabgeftiegen  ift. 
flud^  in  biefem  Sinne  ift  unfere  mittelalterliche  (Bef^ic^te  Stänbe  = 
gefd)i^Te.  flud)  in  biefem  Sinne  3erfällt  fie  in  ein  geiftlidjes,  ein 
rttteflu^es  unb  ein  bürgerlidjes  Zeitalter,  unb  bie  le^te  flustoirfung 

ber  mittelalterlidjen  Kaiferibee  ift  ber  Bauern!aifer  in  ben  fo3iaIen  Re« 
formplönen  ber  Reformations3eit,  üon  bem  toir  3U  reben  tjaben  roerben. 

IDenn  biefe  (5efd)id)te  mit  einem  geiftlidjenSeitalter  beginnt, 
fo  I)aben  roir  bie  äußere  (Erflärung  bafür  bereits  gefunben.  Die  (Seift= 
Iid)!eit  ift  bie  IDaljrerin  ber  Reid)s=  unb  Kaifertrabition  aus  ben  fränfi= 
fd)en  Seiten.  XDix  fönnen  einen  inneren  (Brunb  beifügen:  bas  Kaifer= 
tum,  bas  Dom  ©ttenfunb  bis  Rom  reid)en  roill,  braudjt  als  Stü^e 
IKenfdjen,  bie  größeren  Raumoorftellungen  3ugänglid)  finb  als  bie 
(Ebelinge,  beren  Jntercffen  auf  ben  Stamm  befdjränft  finb.  SöI^eJTtenf 
fd)en  lieferte  bamals  faft  nur  bie  Kirdje,  fie  aber  lieferte  fie  in  fteigenbcr 

$iille.  !)ie  ®ttonif(^eReid)sfird)e  l)at nidjt  nur  einen  einl}eitlid)en beut= 
fd)en  (Epiffopat  gefdjaffen,  btn  erft  ber  3nDeftiturftreit,  unb  aud)  biefer 
nur  altmaT)Ii(^,  3errieben  I)at;  fie  l)at  bem  Kaifertum  aud)  bie  Der= 
toaltungsorgane  für  3talien  geliefert.  Der  ̂ eutfd)e  (Epiffopat  erfüllt 
3talien,  unter  t)einrid)  111.  erobert  er  bin  päpftlid)en  Stul^l.  (Erft  bie 
Dolfsbecoegung  ber  mailänbifd)en  pataria  unb  bas  mit  il)r  ücrbünbete 
Reformpapfttum  l)aben  il)n  über  bie  fllpen  3urüdgcfd)lagen. 

flUuffi  511:  3oadiimiou    Dom  ö.  üolt  jum  ö.  Staat.  2.  .-^ufl.  2 
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Diefe  Kirdje  ift  alfo  bic  (Trägerin  bes  ©ttonifc^en  3mperiums,  fie 
i[t  aber  5ugleid)  öie  Trägerin  einer  nationaI=6eutfc^en  Kultur.  Die 
in  ber  fränfif(^en  3eit  fo  glücflid)  begonnenen  Derfud)e,  bie  tlljeologie 
3U  Derbeutfd)en,  bauern  fort,  nidjt  minber  bie  Be3iei)ungen  3ur  I)el= 
bcnfage  unb  3ur  Dolfspoefie.  3n  St.  (Ballen  nimmt  Hotter  ber  Dcut= 
fc^c  in  feine  Rt)etorif  Beifpiele  aus  beutfdjen  üolfsliebern,  in  ein  £ogif= 
lefjrbud)  beutfdje  Sprid)rDörter  auf.  flud)  tljeoretifdjem  nad)benfen 
über  bic  beutfd)e  Sprai^e  begegnen  töir  tjier.  3n  ber  ®ttonen3eit  3eicf)= 
net  (£ftel)arb  in  St.  (Ballen  bin  lateinifdjen  tDalttjarius  auf,  tro^  bes 
Dcvgilifd)en  (Beroanbes  bas  urfprünglidjftc  poetifdje  Bilb,  bas  roir  aus 
ber  beutfd)en  Re(fen3eit  Ijabcn;  nid)t  oiel  toeniger  mag  uns  an  ber 
Iateinifd)en  Hibelungias  ITTeifter  Konrabs  oerlorengegangen  fein,  bie 
ctroas  fpäter  am  ̂ ofe  bes  Bifd)ofs  pilgrim  oon  paffau  entftanb, 
IDie  es  in  ber  Seele  mandjer  biefer  Kiri^enfürften  ausfal),  3eigt  ein 
Ausruf  bes  Bamberger  Sdjolaftifus  lTTeinf)arb  über  ben  Bif(^of  (Bun» 
tl)er,  ber  Kansler  Kaifer  f}einrid)s  III.  gecoefen  toar:  „tDeId|  ein  flog» 
Iicf)es  unb  beflagcnsroertes  £eben  für  einen  Bifd)of!  niemals  befaßt 
er  fid)  mit  Huguftin  unb  bem  l)etligen  (Bregorius,  fonbcrn  immer  mit 
flttila,  ben  flmelungen  unb  anberem  Seufelsroer!  ber  Art;  er  l)at  fein 
Bu^  3ur  ?}anb,  ober  ben  XDurffpie^,  iljn  intereffiert  nidjt  ber  3ug 

ber  Scber,  cljer  bas  3ucfen  bes  Sdjtoertes." 
fluf  biefe  Kirdje  ftü^t  fi(^  bas  Kaifertum  in  ber  erflen  großen  Krifis, 

bie  es  bur(^mac^t,  im  3nDeftiturftreit.  Der  3nDeftiturftreit  ift 
für  bie  3eitgenofftn  nodj  fein  nationaler  Kampf,  er  ift  in  ber^aupt= 
fac^e  ein  Streit  3rDif(^en  farolingifdjer  öiljeofratie  unb  ber  fjierofEatie 
(Brcgors  VI!.  Die  IDaffen  in  biefem  Streite  l)at  aud)  auf  feiten  bes 
Kaifertums  bie  Kirdje  geliefert,  nationale  Argumente  toirb  man  in 
ber  großen  Streitfdjriftenliteratur  ber  3cit  oergebens  fud)en. 

Aber  bie  Solgen  bes  Streites  finb  roefentlid)  für  bie  nationale  (Ent= 
toidlung.  Das  papfttum  roenbet  fidj  3u  5tanfrei(^,  feine  germanifd)e 
Periobe  ift  3U  (Enbe,  unb  in  Deutfd)lanb  gcljt  bie  faroIingif(^e(Ef)eofratie 
mit  it)rer  3neinsbilbung  bes  IDeltlidjen  unb  bes  Kird)lid)en  3U  (Brabc, 
unb  bie  geiftltd)e  Kultur  oerfinft  cor  ber  tDeltlid)  =  rittcrli^en. 
Aud)  fie  ift  international,  if)r_Urfprungslanb  ift,  roie  bas  ber  Sc^O' 
laftif,  5ranfreid),  aber  fie  nationalifiert  fid)  überrafd)enb  fdjnell.  Der 
neue  Stanb  ber  ritterlidjen  Dienftmannen  liefert  ben  Kaifern 
3um  3rDcitenmaI  ein  Beamtentum.  Aufs  neue  feljen  toir  unter  5en 
Staufern  roie  unter  ben  Ottonen  bic  taiferlic^c  Derroaltung  ausgreifen 
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über  bie  flipen,  biesmal  fogar  bisji^ilien.  Sie  leiftet,  toas  Dorbcm 
birt!Jttonif(f)e  T^ei^^Hr^e  gelei|ten)ätte7unb  fie  roirb  ber  eigentliche 
^Träger  bes  ftaufifd)en  3mperialismus.  (Er  fnüpft  jd)on  unter 
Barbaroffa  an  bie  alten  !aroIingiy3jen  (Erabitionen  an  unb  oerbinbet 
fid)  fcf)on  bamals  mit  bem  neubelebten  rönii[d)en  Rerf)te  unb  fcf)Iiefet 
beibes  3U  einer  merfroürbigen  (EinTjeit  sufammen. 

Un3tDeifeIt)aft  i[t  biejer  [tau[i[d)e  3niperialismus  fid)  aud)  tI)eore= 
tifd)  feines  IDefens  becoufeter  getoorben  als  bas  (Dttonifdj^Salifdje  Kai= 
fcrtujn.  Seit  Reinalb  Don  Üaffel  auf  jenem  Reid)stag  oon  Befan9on 
von  1157  bie  Red)te  bes  Kaifertums  in  ben  cDud)tigen  Sä^en  Ijattc 

feftftellen  laffen:^bi0^aifertrone  eine  freie  (bähe  bes  t^immels,  bie 

lDallI_  ben  5ürfte^^"^ie^  Salbung  3um  König  bem  Kölner,  bie  3um 
Kaifcr  bcmpapfte,  roas  barübeFTyF,~Tfl"3UüieI  unb  ift  Don  Übel:  feit= 
bem  roar  biefer  „ftaufifd)e  Reid^sgebanfe",  ber  bas  beutfdje  Könige 
tum  in  fid)  Derfd)Iungcul)at,  ein  nid)t  mei^r  oerlaffener  (Brunbfa^  fai= 
fcrlid)er  politi!  getoorben.  (Er  Fjat  fid)  benn  aud)  burc^  bie  Krifis  bes 

Sl)ronftreits'3U}ifd)en  pf)ilipp  unb  ®tto  IV.,  ja  fogar,  toie  mir  fe^en roerben,  burc^  bas  3nterregnum  t)inburd)gerettet. 
Die  $xaQe,  roieroeif  Ölefer  3mperialismus  oon  bem  tDillen  ber 

Ration  getragen  tourbe,  ift  bei  bem  Staube  unferer  djuellen  unlösbar. 

Aber  ba^  er  bie  geiftli4=ritterlid)en  Kreife  gan3  erfüllt,  ift  fid)er. 
Das  beroeift  ebcnfo  bie  Kaiferd)ronif  bes  Pfaffen  Konrab,  toie  bie 
merftDÜrbigc  Rebe,  bie  (Dtto  oon  5rcifi^^9  feinen  Kaifer  Barbaroffa 
1155  an  bie  Römer  I)alten  läfet,  toie  bas  Dielbead)tetc  Hegernfecr 
Spiel  Dom  flntid)rift  ober  bie  gan3e  Sd)riftfteIIerei  (Bottfriebs  oon 
üiterbo.  Der  bcutfd^e  3mperialismus  ift  für  bie  Kreife,  bie  t)ier  3U 

uns  fpred)en,  ein  feftumfd)riebener  Begriff.  Das  Kaifertum  rul)t  gleid)= 
mäfeig  auf  ber  frän!ifd)en  unb  ber  römifd)en  (Irabition,  es  !)at  [eine 
iniffion  im  Sdju^e  ber  Kird)e  unb  bes  (Blaubens,  3U  bem  bie  beutfd)e 
(Einfalt  gan3  befonbcrs  berufen  ift,  mel)r  cor  allem  als  bie  5ran3ofen, 
bie  mit  i{)rer  neuen  Dialettit  nur  bem  flntid)rift  ben  IDeg  gebal)nt 
l)aben,  unb  bie  Kird)e  fann  feinen  befferen  Sdjut^  finöen  als  unter 
bem  beutfd)en  Sd)U)erte,  bem  ber  flntid)rift  felbft  nid)t  3U  tDiberflet)en 
oermag. 

Begreiflid),  ba^  fid)  gegen  fo  l)ol)e  flnfprüd)e  bie  anbercn  Rationen 
3ur  lDct)r  fe^en.  „tDer Jjat  bie  Deutfd^en^juJRi entern  über,bie  Dölfer 

bcftcllt?"  fragt  fd)on  3ur  rSeit  Barbaroffas  ein  (Englönber.  Die  3ta' 
Iiciier]^ired)en  nur  uon  bcn  beutfd)cn  BatbarenT^ie  ̂ rän3irfcn~rüt)Tncn 
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bie  „gallifc^e  Deootion"  gegenüber  ber  beutf(^en  Dermeffenljcit,  bie 
(Eroubabours  finben  bie  Deutfdjen  rol)  unb  gemein^  ben  Bi)3Qntinern 
erfdjeinen  fie  als  bie  gefäljrlidjften  (Begner.  Die  Hamen  Barbaroffas 
unb  I)einrid)s  VI.  erfdjallen  über  bie  gan3e  tDelt,  aber  fic  rufen  l)öd)= 
ftenseinc  mit  Sc^recfen  gemi[cfjte  Betounberung  I)eruß,r.  Unb  iDurbe 
nid)trgan3  abgefefjen  von  feinen  faftifd)en  Hnfprüd)en,  ber  beutfd)c 
3mpcrialismus  eben  burdj  feine  Begrünbung  auf  ber  faroIingifci)en 
Q!t)eofratie  unb  auf  bem  Red)t  bes  Imperium  Romanum  in  bie  ge= 
fäi)rli(^fte  Häfje  bes  papfttums  gerücft,  bes  natürlidjen  (Erben  beiber? 
U)ie  roeit  bies  aber  bem  Kaifertum  überlegen  toar,  bas  3eigte  fid), 
als  Papft  3nno3en3  III.  bie  3bee  bes  3mj)erialismus  für  bas  papfttum 
in  flnfprud)  nat)m  unb  gegen  bie  Staufer  usenbete.  (£r  tonnte  in  feine 
Reifjen  als  neue  ijilfsträfte  ben  Eja^  ber  Hationen  gegen  bas  Römifdje 
Kaifertum  ber  Deutfd)en  einftellen,  ba3u  freil{(^  ungefd)tDäd)t  bie  alten, 
bie  ber  beutfdje  partifularismus  bem  papfttum  bot.  IDieberum  toirb 
bas  Kaifertum  in  eine  Krifisgeriffen,  nid)t  geringer  als  bie  bes  3nDefti= 
turftreites.  Aber  nun  3eigte  fid)  bie  anbre  Seite  ber  imperialiftifdjen 
dntroidlung.  (Eben  jene  (Einbe3iel)ung  bes  tfjeofratifd^en  unb  antifen 
(Elements  in  bm  Kaiferbegriff  fjat  erft  bem  beutfc^en  Hationalgefüt)! 
bie  t^öfje  unb  IDeite  gegeben,  bie  fid)  im  beutfd)en  ?Ef)ronftreit  in  ben 
£iebern  IDaltfjers  üon  ber  Dogelroeibe  3eigt. 

(Er  ift  Don  ber  ritterli(^en  Poefie  ausgegangen,  aber  er  I)at  mit 
i{)r  bas  (Erbe  ber  5at)r^"^^"'  berSpielleute  unb  öaganten,  oerbunben. 

Damit  roerben  feine  £ieber  ber  Husbrud  ber  öffentlid)en  ITIeinunät/' 
(Er  f)at,  töie  es  bie  Sitte  ber  3eit  coar,  um  (bähe  gefungen  unb  in  einer 
für  uns  rätfelf)aften  IDeife  bie  Partei  geroedjfclt,  aber  er  ftefjt  feft 

—  bas  f)at Burbac^ befonbers nad)gerDiefen  —  tnbenjtnfc^auungen bes 
(taufif^en  3mperialismus.  (Berabe  feine  füf)nften  poIitifd)en  Sprudle 
mögen  re(^t  vooljl  Dor  einem  publifum  oon  Dienftmannen  gebid)tet 
fein.  Der  Kaifer  bleibt  if)m  ber  roat)re  unb  ein3ige  Sd)ü^er  oon  5tiebe 

unb  Rec^t,  üor  bem  bie  „armen  Könige"  3urüd3utreten  f)aben,  er 
bleibt  if)m  ber  tDaf)re  Dogt  ber  Kird)e,  ber  berufene  5üf)rer  bes  Kreu3= 
3U£es.  Der  Papft  aber  ift  ber  Derberi)er  besnReid)s,  ber  nur  barauf 

finnt,~roie  bas  beutfc^e  Silber  in  ben  roelfc^en  S(^rein  fliegt;  bieKird)e ift  Derberbt,  feit  fie  Konftantins  Sd)enfung  angenommen  I)at,  bie  roal)re 
5römmigteit  l)at  fid)  3U  ben  armen  Klausnern  geflüd)tet,  uon  benen 
lDaltl)er  fo  !)er3beii)cgenb  3U  fagen  roei^.  ITTit  feinen  3ornesrufen 
unfe  KlagenTifat  H)altt)er  bamals  (Eaufenben  aus  ber  Seele  gefprod)en, 
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bas  I)at  uns  fein  (Begner  ̂ ^fjomafin  von  3irflaria  be3eugt,  unb  er 
f)at  über  feine  3eit  Ijinaus  getoirft.  Pie_p^Iitif(^e  poefie  ift  faiferlid) 
geblieben  bis  in  bie  Seiten  bes  ItTeiftergefangs,  unb  ben  Hac^ljaU 

feiner  5römmigferF,Tt'e  ßtoifd^en  Kirdjentum  unb  Religiofität  unterfcöet= bet,  ojerben  roir  nod)  in  ber  lTtt)ftif  ber  3eit  £ubtDigs  bes  Bauern 
finben. 

n)ir  toerben  tDoI)I  fagen  bürfen,  ba^  fid)  in  IDaltFjer  3um  erften 

ITtalc  bie  beutfdje  poIitif(i)e  perfönlidjfeit  DoIIftänbig  ausge'_ 
brücft  iiahe,  unb  gerabe  bas  ©bjeftioe  feines  IDefens  beredjtigt  uns, 
roelfcr  3U  fagen,  ba^  in  tDaItt)ers  geitalter  ber  politifdje  Begriff  bes 

ftaufifdjen  Kaifertums  fiäpfo^^^t~nationaIifierf  ^atte,  als  bies  über" tfgupt  möglid)  roor.  Da^  es  nod)  einen  anberen  £ebensbe3ir!  für  bie 
Hation  gab,  unb  ba^  er  fidj  mit  bem  Rei^e  ni(^t  becft,  tjat  uns  tDalttjer 

felbftge[a5.t.  3n  feinem  berüljmten  preisliebe  auf  Deutfd)Ianb  um= 

f(^relbfcrbie  (5ren3en  bes  „t)öItifd)enDeutfrf)Ianbs",  bie  (Bren3en 
beutfd)er  Sitte  unb  Sittlidjfeit  „pon  ber  (Elbe  bis  3um  Rljein  unb  Ijer 

toieber  bis  3um  Ungarlanb",  bas  ift  bas  £anb,  roo  it)m  rool)!  ift,  too  er 
3ud)t,  Hugenb  unb  reine  ITIinne  finbet. 

IDir  roiffen  nid)t,  ob  IDaltfjer  ober  irgenbein  anbrcr  Dertreter  ber 
ritte rlid)en  Kultur  biefen  Untcrfd)ieb  3rDif djen  bem  Reid)sbegriff 
unb  bem  Polfsbegriff,  einen  Unterfd)ieb,  ber  3unäcf)ft  nur  ein  räum= 
Iid)er  ift,  als  einen  (Begenfa^  cmpfunben  I)at.  VOix  bürfen  tDol)I  glau= 
h^n,  ba^  btes  nid)t  ber  5an  toar.  (Beroi^  ift,  ba^  biefer  Rationalismus 
ber  ritterlid)en  Kultur  bamals,  ebenfo  löie  er  ber  Ausbreitung  bes 

ftaufifd)en  3mperiansmus  biente,  aud)  ber  Derticfung  besnatio  = 
naien  dljaraÜers  3ugute  gefommen  ift.  Sonft  l)ätte  er  uns  nic^t  bie 

f}elb'enfage  ber  eigenen  Dor3eit  toiebergeiDinnen,  nod)  cöeniger  bcn 
beutfd)en  (Beift  mit  bem  Beften  aus  bem  (5ebantengut  ber  UmtDcIt 
bereid)ern  fönnen. 

Die  ritterlid)e  poefie  bemäd)tigt  \i6)  bes  alten  ®uts  ber  öcutf(^en 
Dolfscpif  unb  gibt  il)m  bie  (Beftalt,  bie  es  bel)alten  follte.  üieles 
Don  bm  alten  RTotirtierungen  ift  unbeutlid)  geroorben,  ber  büfterc 
t^intergrunb  I)eibnifd)er  nTi)tt)oIogie  unb  mit  if)m  ber  5fltalismus,  ber 
ber  beutfd)en  f)elbenfage  nid)t  minber  eigen  gerocfen  fein  mag,  als 
ber  gried)ifd)en,  finb  Derblafet.  Die  Konflifte  ber  $ittlid)fcit  finb  oft 
abgefd)iüäd)t  3U  Konfliften  ber  neuen  Sitte.  Das  Abenteuer  Ijat  bcn 
üölterfampf  auf  roeite  Strerfen  3ur  Seite  gebrängt.  Aber  geblieben 

finb  bie  nationalen  (Ii]pcn.  tDcnn  BrimtjiTb" tfür^em  TrairttTCTT= 
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Aarafter  ein  Stüd  itjrer  perfönlid)feit  überfjaupt  Dcriorcn  l^at,  [o  ift 
bafür  Kriem{)iI5c  ins  Dämomfd)c  gemadjfcn,  unb  toenn  bic  f)öfifd)e 
(Tönung  aud)  fonft  mand)erlei  Unmen[d|Ii(i)es  unb  Übermen|d)Iid)es 

Der![einern  mu^te,  [o  t)at  fie  bod)  bie  „freien  flbelsmenfd)en",  bemn 
bie  Siegfriebgeftalt  DoranIeud)tet,  recf)t  eigentUd)  er[t  gefd)af|en. 

(Beblieben  ift  enblid)  ber  (Brunbgebanfe  bcr  alten  t)eibenbi(^tung, 
ber  Kampf  3CDif(f)en  (Treue  unb  Untreue.  IDar  es  ein  Dorteil  ber  grie= 
d)ifdjen  (Entcoicflung,  ba^  fie  iljr  nationales  dpos  aus  ungebrod)ener 
Überlieferung  gecoann,  fo  I}at  es  ber  Betou^ttjeit  bes  nationalen  Den= 
fens  bci_  uns  genügt,  ba^  bic  alten  fittli(^en  Begriffe  ber  Ur3eit  i)in= 
überleben  muffen  in  eine  djriftlid)  unb  ritterlid)  getoorbene  Seit,  ef)c 
fie  iljre  jSeftaltung  fanben. 

IDir  erfaffen^e  gan3e  Bebeutung  biefer  Seit  für  bas  BetDu6tcDer= 
bcn  bes^ ngtifinalen.^t)ara!ters,  roenn  roir  uns  baran  erinnern,  ba^ 
fie  fid)  neben  ber  Siegfriebsgeftalt  bie  bes  par3ir)al  3um  (Eigentum 

gemacht  Ijat.  Heben  bem  ftra^Ienben,  naioen,  fi(^  gan3  eins  'fül)len= ben  treiben,  ber  felbft,  roenn  er  eine  Sd)ulb  beget)t,  nod)  unfdjulbig 
ift,  ben  irrenben  Sroeifler,  bem  feine  Unfdjulb  3ur  S^ulb  roirb.  Steljt 
t)inter  bem  einen  bas  bidjtcnbe  öolf  felbft,  fo  fjinter  bem  anbern  „ber 
ein3ige  UTenfd)  ber  $taufer3eit,  ber  uns  als  DoIIe  fittlid|e  3nbiDibua= 

lität  entgegentritt".  IDeift  bas  eine  3urüd  in  bie  3ugenb3eit  bes  üoltes, 
bie  fid)  nun  nad)  langer  IDanblung  toieber  mit  feinem  gcgentoörtigcn 
Zehzn  oerfnüpft,  fo  roeift  bas  anbere  Doraus  in  bic  Sufunft,  bie  fid) 
auf  biefem  IDegc,  buxä)  bie  Derflärung  bes  Rcligiöfen  ins  ITIenfdjlic^c, 
ben  \nnex\\ä)en  beutfdjen  IlTcnfd)en  geftalten  toirb.  Htit  Rcd)t  t)at  man 
immer  toieber  parallelen  3tDifd)en  par3iDaI  unb  $an^t  ge3ogcn. 

5.  Hömtfdies  Hetd)  nnb  6eutfd)e  Hatton. 

So  tücit  mar  bas  poIitifd)c  unb  fulturellc  SelbftberDufetfein  ber  Ua- 
tion  gebieljen,  als  ber  ftaufifd)e  3mperialismus  3ufammenfrad)te.  (Er 
roar  in  bcr  3bce  unmögli(^,  aber  erft  biefe  3bee  l)at  in  fid)  bas  na= 
tionale  £eben  bes  Dolfcs  als  einer  politifdjen  (5emeinfd)aft  cr3eugt. 
IDas  aber  nun?  IDir  fönncn  uns  eine  (Entioidlung  benfcn,  bie  bic 
aU3U  üppig  emporgcfd)offencn  Iricgcrifc^cn  Kräfte  bes  beutfdjcn  Abels 
3tDang,  fid)  in  tDirtfd)aftIid)e  3urüd3ubilben,  toie  es  benn  in  (Englanb 
gcfd)at),  unb  töciter  eine  foId)e,  bie  bas  beutfd)e  Dolfstum  überl)aupt 
auf  engere  (brennen  befd)rän!te,  es  3toang,  feine  Kraft  nac^  innen  3U 
tocnben,  fid)  bort  mit  fid)  felbft  auscinanbcr3ufe^en.  So  roar  es  in 
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^ranfrcid)  ju  (eineTn  fjcil.  3u  beibcm  ift  es  bei  uns  ni(f|t  gc!ommen. 
Die  beutfd)en  Stänbc  iiah^n  tociter  nebeneinanbcr  nad}  eigenen  (5e» 
fc^en  leben  tonnen  unb  bas  beut[cf)e  Dolf  I)at  gcrabc  bamals  nod| 
einmal  (5elegcnl)eit  befommen,  fid)  aus3ubc^nen  unb  in  ber  Kolo- 

nifation bcs  beutfd)en  (Dftens  bzn  Daterlänbifd)en  Boben  in  ber 
foIgenrei(^ften  IDeife  3U  crroeitcrn.  3u)ei  5ünftel  bes  fjeutigen  beut» 
fdjen  £anbes  finb  Koloniallanb. 

"  €s  ift  un3tDeifeIt)aft,  ba^  biefc  in  aller  ®efrf)i(i|te  beifpiellofe  Hus» 
beljnung  bes  üolfstörpers  für  bie  nationale  (Entroicflung  Deutfd)Ianbs 

in  itjrer  Art  ebenfo  fc^itffalsDoII  getoorben  ift  tnie  bas  Husgrcifcn  bes" 
Kaifertums  über  3talien.  Huf  folonialem  Boben  ertoadjfen  bie  midf' 
tigftcn  ber  Q.crnlorTen,  bie  immer  betou^ter  aus  bem  Reid)e  tjeraus» 
ftreben,  unb  roie  bas  beutfdje  Kaifertum  in  3talien  erft  bem  reformier» 
ten  Papfttum  unb  btn  großen  Kommunen  bie  Kräfte  gegeben  fjat, 
bie  fid)  bann  alle  gegen  basfelbe  fefjrten,  fo  geben_er£t  bie  Kräfte  bes 
folonifierenben  Dcutfdjianbs  bem  Slatoentum  bie  ITtittel,  fid)  3U  ben 
£ro|en^  in  ber  Siefe  ftatoifd)  bleibenben  Staatengrünbungen  (Dttofars  II. 

__^n^T{arIs  IV.,  roie  fpäter  bzn  poInifd)en  ber  3agenonen  3U  erf)eberL_ 
Un3ix)eif ell)aft  aud)  räd)t  fid)  I)ier  ebenfo  bas  $el}kn  einer  nac^fto^en» 

jen^Bfaafsgerpatt  roie  in  Italien  ber  IKangel  nad)ftrömenber  Dolfs« !raf t.  Unb  t)ier  toie  bort  ift  es  feine  6üte  bes  Sd)idfals  geroefen,  bie 
bem  beutfd)en  Dolfe  feine  löege  in  bie  5^6^^»^  Derl)ältnismägig  fo 
Ieid)t  gemad)t  I)at.  flud)  bie  beutfc^e  Kolonifation  ift,  roie  einft  bas 
nad)  3talien  tat)renbe  Kaifertum,  auf  einen  3U  geringen  IDiberftanb 
gefto^en.  Kriegerifd)  toar  fic  nur  unter  bem  3eid)en  bes  Kreu3es  unh 

nur~5ört  aud)  unbebingt  unb  bauernb  erfoIgrei(^.  3m  übrigen  aber 
üoIl3ieI)t  fid)  bas  Dorbringcn  bes  Deutfd)tums  unb  fein  (Einbringen  in 
bie  fIacDifd)e  IHaffe  faft  unbe3eugt  unb  lange  faft  unmerflid).  Das  fla* 
u)ifd)e  £anb  als  (Ban3cs  ift  Don  uns  nid)t  erobert  cDorben,  toie  etroa 
(Ballien  oon  ben  Römern  erobert  roorben  ift,  unb  bamit  ift  gegeben, 
ba%  fid)  bie  3ntereffen  ber  Ration  als  foId)e  biefem  großen  Dorgang 
ber  Kolonifation  nic^t  3ugcrDenbet  ̂ aben.  (Erft  bie  fpäte  5orfd)ung 
l)at  bie  f^ergänge  müt)fam  unb  aus  fpröbem  Rtaterial  erfd)Iiefeen  müf= 
fen.  (Eine  5ortbUbung  bes  beutfc^en  Staatsgebantens  burc^  bie  Kolo- 

nifation, ettpa  fo,  ba^  bie  reiferen  unb  betoufeteren  5ormen  bes  folo» 
nialen  £cbens  bas  RTutterlanb  neu  befruchtet  l)ätten,  ift  bei  uns  erft 
fpät  eingetreten,  flll  bie  geroaltigcn  Deränberungen  ber  nationalen 
£cbcnsbebingungen  t)abcn  nid)t  nert)inbern  fönnen,  ba^  bie  Ration 
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nod)  3al)rt)unberte  in  ber  alten  Reidjsform  unö  befonbers  in  ber  alten 
Rei(f)s=  un^bJUiferibee  fortlebt.  I)as_beieugt  bie  Kaiferfaqe Sie  fnupft  3unäcf|[t  an  bm  festen  großen  I}oI)enrtauren,  an  SriebriA  11 
an.  „(Er  lebt  unö  lebt  nidjt",  Ijeifet  es  in  propfjetien  rDunöerIid)er  Art „er  iDirb  roieberfornmen  ober  einer  aus  feinem  (Befd)Iect|t "  (Er  rotrb 
bie  üermcltlidjte  Kirdje  3Üct)tigen,  bas  fjeilige  (bxah  befreien,  aber  cor 
allem  5riebe  bringen  unb  bie  Armen  unb  Bebrdngtcn  befc^ü^en  So 
gel)t  bie  Sage  burd)  bie  3al)rl?unberte.  Als  Ruöolf  oon  f)absburg  bie 
f}offnungen  bes  Dolfes  enttäufdjt,  erl)eben  fid;  gegen  iljn  öie  falfAen 
^Hi^^l.  i"  ̂en  Seiten  ber  (Beiglerfafirten  unö  bes  Sditüaraen  n:obes 
fe^n  roir  öie  alten  r}offnungen  unö  Qiräume  toieöer  am  IDerf;  3u  Be= 
ginn  bes  1 5.  3al)rl|unberts  er3äl)len  bie  dtjroniften  oon  einem  Kaifer 
Sriebrid).  öer  in  roüften  Bergen  umgefje  unö  cor  allem  in  öer  Burg 
am  Kijffpufer  feinen  Si^  Ijabe.  „Rlan  nennt  üjn  Srieörid)  um  öes 
Srieöens  roillen,  ben  er  madjt,  ob  er  gleid)  nidjt  alfo  getauft  ift." 

Bel)errfd)t  fo  bie  Kaiferibee  öas  (Bemüt  unö  öie  p^antafie  öes  r>oI= 
fes,  fo  bet)errfd)t  öer  Kaifer^  unö  Reidjsgeöanle  nid)t  minöer  öas  Den^ 
len  öer  (Bebilöeten  unö  (Belel|rten.  (Er  toeljrt  fidj  in  öer  merfroüröigen 
Schrift  öes  „erften  öeutfdjen  Raffettjeoretifers"  Joröanus  oon  ®s  = 
na brüd  gegen  öie  Reidjsteilungspläne,  öie 3ur  Seit  Ruöolfs  öon  Ejabs« 
bürg  tn  Italien,  üielleict)t  audj  in  ̂ ranfreid)  auftaud)ten.  (Er  finöet 
bei  öem_pl)antaftifd|en  Römer3ug  f^einridjs  VII.  feinen  großartigen 
Ausörud  in  "Sem  (Triumpfigemälöe  öes  öie  tDelt  befrieöenöen  Kaifer» tums,  öas  fein  (geringerer  als  Dante  enttoorfen  fjat.  Die  Kämpfe  um 
öas  Kaifertum  oollenös,  öie  £uö toi g  öer  Bat} er  aus3ufed)ten  f|atte, 
fd)aren  öie  öeutfd)e  Ration  mit  einer  nie  gefeljenen  (Einmütigfeit  um' öiefen  fd}tDäd|Iid)en  nad)foIger  einer  großen  Dergangenljeit.  ITTit  it)m 
üerbünöet  fid)  öie  neue  fran3isfanifd)e  5römmigfeit,  aus  öen  Stimmen 
öer  öamals-bßfonöersiTn  öeutfcfien  Süöen  aufblüfjenöen  mi)ftif  ̂ ören 
tDir  öie  ITTeinung  öes  Klausners  rOalttjers  oon  öer  Dogelroeiöe.  3n 
öen  Dienft  öes  Kaifers  ftellt  fid?  öie  moöerne  £el)re  oon  bem  wdU 
Iid)en  Staat  unö  öer  if)m  inforporierten  Kirdje,  unö  in  öen  öenftoüröi' 
gen  Befd)Iüffen  öer  öeutfd)cn  Kurfürften  3u  Renfe  unö  Sranffurt  133  8 
fd)eint  fid)  öie  Säfularifierung  unö  Ralionalifierung  öes  öeutfdien  Kai= 
fertums  3u  DoIl3ieI)en. 

Aber  öiefe  Urfunöen  finö  nun  bod|  nid|t  bie  Anfänge  einer  neueji 
(EnttDidlung  gerooröen,  fie  erfdjeinen  nur  als  ein  le^ter  Hac^Fiall  öes 
ftaufifdjen  Rcidjsgeöanfens.  Das  lag  nidjtnur  an  öerperfonCuötoigs, 
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fonbcrn  aud)  an  6er  $ad)e  felbft.  Demi  je^  nejfänbcrte  ber  Kaij 
fcrgcbanfe  feine  Stellung  3U  bem  Zehen  berHation.  Bei 

ben  (Dttonen  l)attreFfur  bte  nationale  5ufammenfa[fiIng^Dorgrcifenb 
unB  "befdjTcünigenb  geroirft,  bei  bm  Staufern  toar  er  als  ber  roaljre 
flusbrud  biefer  3ufanimenfaffung  erfd)ienen,  je^t  tourbe  er  ein  I}emm= 
nis  für  bie  ftaatli(^e  (Beftaltung  ber  beutf(^en  tDirflidjfeit. 

Die  gan3en  Spefulationen  ber  Q^fjeorie  finb  bamals  ber  flusbilbung 
bes  ftaatsmännifdjen  Dentcns  unb  ftaatsmännifdjcr  Perfönlidjfeiten 
nod)  Diel  rocniger  3ugute  gefommen,  als  etwa  bie  ibealiftifd)c  beutfd)c 
StaatspI)iIofopl)ie  bes  1 9. 3a{)rl)unberts.  Sie  Ijaben  nur  (Bebanlen  unb 
ITtenfdjen  über  bie  IDirtlirfjfeit  getäufdjt  ober  oon  iljr  abgesogen.  IDas 

man  braud)te,  roar  3unäd)ft  eine  tiare  Umfd)reibung  ber  Stellung,  ' 
bve  ber  beutf^e  ̂ errfdjer  je^t  als  bas  freigetoäljlte  I^aupt  einer  ftän= 
bifd)en  flriftofratie  3U  biefer  einna[)m,  alfo  3unäd^ft  eine  fluseinanber= 
fe^ung  3tDif(^en  Kaifer  unb  Reic^,  fobann  ein  BetDu^ttoerben  bes 
Derl)ältniffes  oon  Rei(^  unb  Hation. 

Die  erftere  erfüllt  unfere  Der|affungsgefd)id)te  im  1 5.  unb  in  ber 
crftcn  I)älftc  bes  1 6.  3at)rl)unbcrts.  Sie  gipfelt  in  bem  faft  bramati= 
fd)en  Ringen  sroift^en  bem  5ül)rer  ber  ftänbifdjen  Partei,  bem  Hlainser 
(Er3bifrf)of  BertI)oIb  oon  f^enneberg,  unb  bem  Kaifer  ITIajimi' 
Hon.  Der  Kampf  blieb  uncntfd)ieben.  IDebcr  gelang  es  ben  Stäuben, 
fid)  als  Reid)sregiment  an  bie  Spi^e  bes  Reid)s  3U  ftellen,  nod)  gelang 
es  bem  Kaifer,  fie  bauernb  unter  fid)  3U  bringen.  Kaifer  unbReic^ 
rourben  ivoei  felbftänbige,  nebeneinanberftefjenbe  (bewalten,  beren  3iele 

fi^immcr  beutlidjer  uoneinanber  entfernten.  Die  3ntereffen  ber  na= 
tion  roarcn  bei  beiben  gemifdjt  mit  foI(^en,  bieHber  unb  unter  bem 
Rationalen  lagen.  tDoIIten  bie  Stäube  Dor  allem  ben  alten  tDunfdj 
beryeutfd)en  Polfes  nad)  befferer  fjanbtjabung  oon  $x\ebe  unb  Re(^t 
erfüllen,  roä^renb  fie  alle  RTa^tfragen  bes  Reidjes  nur  nad)  Rüdfid)= 
fefTifjres  fürftli(^en  ober  ftäbtifd)en  (Egoismus  beurteilten,  fo  fonntc 
RTajimtlian  feine  I)absburgifd)e  (Bro^mad)tpoIiti!  bod)  nid)t  blo^  3um 
Sd)cine  mit  bem  S^ilbe  ber  Reid)sintereffen  beden.  IRag  man  es 
rücffd)auenb  als  eine  stoeifellofe  Si^äbigung  Dcutfc^Ianbs  betrad)tcn, 
ba^  bamals  bie  alte  Kaiferpolitif  nod)  einmal  in  ber  neuen  5orm  ber 
bi]naftifd)en  £änberan{)äufung  bem  R)eltreid)  3utrieb,  man  toirb  nid)t 
leugnen  fönnen,  ba^  fie  einen  (leiläl^cr  Kraft  aus  ben  mv^vU^unm 
(Erinnerungen  an  biejtite  Kaifert)crrIid)fei.tjog.  Rlarimilian  toar  popu= 
lär,  bie  ftänbifd)en  Reformer  roaren  es  nid)t.  llnb  jene  (Erinnerungen 
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bctamcn  gerobc  bonials  eine  neue  Bebeulung  burd)  bie  Arbeit  bes 

bcut[d)en  Jjumanismus.  Kaum  bcr  italienifd)en  Sd)ulc  enttoad)' 
fen,  toanbte  er  fic^  mit  iugenblid)em  (Eifer  ber  (Erforfd)ung  unb  neu= 
belebung  ber  beutfd)en  Dergangentjeit  3U  unb  fd)uf  in  furser  3eit 
einen  DÖIIig  neuartigen  Patriotismus.  Die  großen  (Bcftalten  ber  jtaufi= 
fdjen,  bann  ber  falifd)en  Kaifer  toerben  gegen  bie  Derunglimpfungen 
ber  italienifcfjen  unb  päpftlidjen  (Befd)id|tfd)reiber  gerettet,  bamals  cr= 
I)ält  ber  3nDeftiturftrcit  feine  nationale  5Ärbung,  man  nimmt  bm 
Kampf  gegen  bie  5ra^3ofe"  um  Karl  ben  (Broten  als  bcutfdje  per= 
fönlidjfeit,  ben  fd)on  bas  1 4. 3a!)rl)unbert  gefüljrt  Ijattc,  mit  ftärferen 
IDaffen  toieber  auf,  unb  als  nun  bie  Sd)riftcn  bes  JEacitus,  bie  (Ber* 
mania  3uerft,  bann  bie  flnnalen  unb  f)iftorien  roieber  entbedt  roerbcn, 
ba  ift  nid)t  nur  ber  IDeg  3U  ben  Anfängen  bes  beutfdjen  üoüstums 
roieber  eröffnet,  au6)  bie  faft  oöllig  oergcffene  (Beftalt  bes  Hrminius 
tritt  nun  I)erüor.  (Es  ift  Ulrid)  oon  flutten,  ber  itjn  3uerft  als  na= 
tionalen  treiben  feiert  unb  iljm  feinen  pia^  anroeift  unter  ben  Dor= 
fömpfern  ber  beutfdjen  5i^ßi^cit. 

nid)t  Icid)t  ift  in  unfrer  (Befdiidjte  in  gicid)  fur3er  Seit  eine  größere 
Permel)rungber3nl)altebes  nationalen  Betoufetfeins  erfolgt.  Hatürlid), 

ba^  fie  3uftär!ft  bcr  Reid)s=  unb  Kaiferibee  3ugute  fommt.  3a,  biefe 
3iet)t  aus  bem  I)umanismus  eine  neue  Begrünbung  itjres  unioerfalen 
(II)arafters.  3n  bem  Hugenblicf,  roo  aud)  bie  Dölfcrroanberung  roieber 
in  bie  nationale  (Entroidlung  einbe3ogen  roirb,  ift  es  möglid),  bas  f}err- 
fd)erred)t  bes  Kaifertums  über  bie  Dölfer  t)er3uleiten  aus  ber  Aus« 
breitung  ber  germanifd)en  f^errenoölfcr  über  (Europa.  Damit  ift  bem 
Kaifertum  eine  neue,  bie  oölfifdje  Begrünbung  gegeben,  bie  in 
Dcränberten  5o^"^cn  toeitergetoirft  Ijat  bis  in  unfcre  CEage. 

Aber  je  pl)antaftifd)cr  fid)  foId)e  (Bebanfen  crfjoben,  bcfto  größer 
rourbe  \\)x  Abftanb  oon  ber  tatfä(^Ii(^en  (Entroidlung  Deutfdjlanbs. 
Diefc  (Entroidlung  ift  nid)t  Rüdgang  ber  nationalen  Kräfte,  aber  eine 
ftets  roadjfenbe  3erfplitterung.  tjatte  fid)  f(^on  längft  ber  I)o!)c  Abel 
bes  Reid)s  als  felbftänbige  TITac^t  neben  bas  Königtum  geftellt,  fo 
roaren  je^t  bie  Kräfte  bes  Bürgertums  3U  ebcnfoli^er  $elbftänbig!eit 
emporgecoad)fen.  Unb  es  ift  bas  eigentlidje  üeri}ängnis  ber  bcutfdjen 
(Befd)id)te,  ba^  in  einer  3eit,  roo  in  Spanien,  5tanfreid)  unb  (Englanb 

/bie  inonard)ie  iljren  Bunb  mit  bem  Bürgertum  fdjlie^t  unb  fo  ben 
^nationalen  Staat  begrüiibet^_  bies  bei  uns  unterblieben  ift^^mmer 

Jtärfer  rourbe  ber'A^ftanb  3roifd)en  berReid)sform  unb  bemCebeiT 

1 
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ber  tTation.  Das  bürgerlid^e  3eitalter  unfcrer  (5cf(^ic^te,  bas  auj_ 

"boTgeiftUdie  unb  rittcrlidjc  folgt,  ift  nur  ein  Kullurseitalter,  bas  poIi= tiji^cj|,rböi5_Rtttertums  t}at  bas  Bürgertum  nidjt  angetreten.  Die 

Stäbtebünbe  bcs  Sübens  bleiben  partifulare  Bilbungen  unb  toerben" 
fdjlic^Iici)  Dom  Königtum  preisgegeben,  von  ben  llerritorialgetDalten 
überrannt.  3I)re  Gruppen  fod)ten  unter  bem  Reidjsbanner,  ober  fic 
fod)ten  nidjt  für  bas  Reid).  Die  t^anfa  aber  tDÖdjft  aus  bem  Reid)c 
ijeraus,  toie  cinft  bic  nieberbeutfdje  Kolonifation  aus  i^m  I)erausge= 
toadifen  roar,  unb  modjten  bie  beutfd)en  Kaufleute,  bie  ber  fjanfa  im 
fluslanbc  b^n  tDeg  baljnten,  fid)  fi^on  im  1 0. 3a^rl)unbert  bie  „£eute 

bcs  Kaifers",  im  13.  bie  „Kaufleute  bes  Römifc^en  Reichs"  nennen, 
Kalfer  unb  Rei^  fjaben  iljnen  nicf)t  3ur  Blüte  oerljolfen  unb  fie  nid)t 
bem  Reiche. 

HTcnn  tro^bembicSciten  ber  Blüte  ber  ?}an\a  fpäter  Rlännern 
toic  3uftus  IKofcr  unb  au^  nod)  5i(^tß  als  bie  eigentlidjen  (blany 
3eiten  beutfd)er  (5efd)i(i)te  erfdjienen  finb,  roenn  ber  junge  Hlreitfcfjfe  bic 
(5efdjid)tc  ber  bcutfd)en  Stäbte  etcoas  burd)aus  patriotifd)es  nannte, 
fo  liegt  bas  in  iT)rcr  Bebeutung  für  bie  Ausbreitung  bes  beutfd)en 
löcfcns.  Die  J^anja  ̂ at  ni(^t  folonifiert  roie  bie  griec^ifi^en  Stäbte, 
fie  ijüt  nur  Kaufleutc  t)inausgefd)i(ft,  unb  iljre  3ntereffen  finb  aus= 
fd)Iie^Iid)  tommersiell  geroefen.  Hber  biefe  Kaufleute  Ijah^n  \xd)  immer 

nur  bie  „Deutfdje  fjanfa"  genannt,  fie  I)aben  bas  Berou^tfein  i^rer  3u= 
fammcngel)örigfeit  als  Deutfd)c  überall  mit  Ijingenommen  unb  es  in 
einer  t)errifd|en  flbgef(^Ioffent)eit,  roie  nur  I)eute  bie  (Englänber,  bcl)aup= 
tct.  Sie  liahen  it^rc  Sprad)e  als  Diplomatenfpra(^e  bem  gan3en  Horben 
aufge3rDungen,  unb  anbererfeits  tjat  man  bcmerft,  toie  auffallenb  ge* 
ring  bie  Kenntnis  ber  Spracfjcn  ber  roirtfdjaftlid)  abljängigcn  Döl!cr  bei 
ben  f)anfcn  toar.  Damit  aber  l:\ahm  fie  bQw  (Brunb  3U  ber  jaljrfjunbertc 
langen  fjcjrfd)aft  ber  beutfdjen  Kultur  über  ben  ffanbinacifd^en  Horben 
unb  einen  Qxo^en  Seil  bes  flarotfcljen  (Dftens  gelegt.  Unb  nidjt  nur 
l)ier,  aud)  in  ben  romanifd)en  £änbern  finben  toir  bamals  eine  bis 
bal)in  unerljörtTHüsbreTfung  bes  beutfc^en  bürgerlichen  (Elements,  ber 
beutfd)e  t}anbroer!er  unb  Künftler,  ber  beutfdjc  Budjbrucfer  unb  ber 

bcutfd)e  (Bafttoirt  finben  iljr  Brot  in  ber  ganjen  U'^elt. 
I^anb  in  ̂ anb  mit  biefer  Husbreitung  bcs  bcutfd)en  IDcfcns  gel)t 

nun  aber  eine  roeitere  Derticfung  bcs  beutfd)cn  (ri}pus  burd) 
bie  bürgcrlid)C  Kultur.  3n  bicfem  Sinne  fann  man  fie  rooljl  als  bie 
crfte  rein  nationale  bc3cid|nen.  iJjalten  roir  fie  gegen  bic  rittcriidjc 
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unfrer  eigenen  (5efd)id)tc,  fo  fe^en  coir:  6ie  5€utfd)c  perjünlii^ek  I)at 
an  5üII^  unb  Dielfeitigfeit,  (Eigenftänbigfeit  unb  Dertiefung  um  ein 
bebeutenbes  getoonnen;  l)alten  roir  fie  gegen  bie  gleid)3eitige  (Entroid» 

lung  in  3talien  unb  5ra"fi^eid),  fo  fet)en  coir:  bie  beutfd)e  P"erfönlid)= 
feit  l)at  ficf)  in  bem[elben  ITta^e  bcmofratifiert,  roic  fi^  bie  italieht|d)c 

utib  fran3öfif^e'ariftofratificrt  I)at.  Das  beutfct^ejurgertumj^ft  jetjt fd)on,  in  feiner  Kulturbebeutung  genommen,  bie  Hation. 
Diefe  Kultur  ift  aud)  in  iljrem  (Betoanbe  ̂ utfd).  UiF  lateinifc^c 

Spradje  ift  nid)!  nur  aus  ber  Xiteratur  im  engeren  Sinne  fögunöTc 
Derfd)rDunben,  fie  iiat  aud)  in  b^n  Urfunben  unb  Red|tsauf3eid)nungen 
focoie  in  ber  (5efd)id)tfd)reibung  er!}eblid)e  dinbufeen  jugunften  bes 
Deutfdjen  erlitten.  Hud)  l)ier  fönnen  roir  nid)t  nur  uon  einer  flusbrei= 
tung  bes  beutfc^en  Sdjrifttums,  fonbern  aud)  Don  einer  Dertiefung 
feines  (Bct)alts  fpred)en.  Die  Prebigt  unb  3umal  bie  mt)ftifd)e  Betrad)= 
tung  iiahtn  bie  5äl)igfeiten  ber  beutfc^en  $prad)e,  bie  (Erfd)einungs= 
roelt  3U  erfaffen  unb  (Beiftiges  aus3ubrüden,  gleid)mä6ig  gefteigert. 

flud)  in  biefe  Kulturbecoegung  t)at  bann  ber^umanismus  einge= 
griffen,  I)emmenb  unb  förbernb  3ugleic^.  Jjemmenb,  inbem  er  bzn  beut= 
fd)cn  Dingen  toteber  bas  frembe  (Beroanb  an3og,  förbernb,  inbem 
er  5efröcutfd)en  TTtenfdien  it)re  lulturelle  (Eigenart  3U  oollem  BetDu^t= 
fein3xad)te  unb  fie  barauf  ftol3  mad)te.  Die  ehen  bamals  gan3  frifc^ 
entbedte  (Bermania  besdacitus  !am  ebenfofel)r  bem  fd)on  Dort)er 
fid)tbaren  3ug  3ur  Sittenfd)ilberung  überl)aupt  roie  bem  Drange  nad) 
fefter  Umfd)reibung  eines  ibealifierten  nationaId)arafters  entgegen. 
Unb  nun  entftel)t  eine  gan3e  £iteratur,  bie  bie  von  Sacitus  gerül)mten 
germanifd)en  (Eigenfd)aften  ber  (Eapferteit,  (Treue,  (Einfad)t)eit  unb 
Keufd)t)eit  bei  ben  beutfc^en  Scitgenoffen  tDieber3ufinben  fud)t  ober  fie 
il)nen,  roo  fie  oermi^t  roerben,  als  nationale  5orberungen  DorI)ält, 
tDäI)renb  bie  $d)ilberung  ber  Raul)eit  bes  alten  (Bermaniens  unb  ber 
Iiterari|d)en  Unfultur  feiner  BetDot)ner  3U  ftol3en  (Begenüberftellungen 
ber  5ortfd)ritte  ber  (Begcnroart  Hnla^  gibt. 

So  geroinnt  ber  Begriff  ber  beutfi^en  Hation  immer  mcl)r5ülle 
unb  Bcftimmtt)eit,  unb  es  ift  !ein  3ufaII,  ba^  er  bamals  aud)  im  offi= 
3ieIIen  Sprad)gebrau(^  nehen  ben  bes  Römifd)en  Reid)s  3U  treten  be- 
ginnt,  fluf  bm  Unioerfitöten  unb  Kon3iIien,  too  man  3unäd)ft  Don 
einer  beutfd)en  Ration  fprid)t,  ift  bas  freilid)  nod)  fein  DÖlfifd)er  Be= 
griff.  Dort  f)ängen  il)m  bie  u)eftlid)en  Slatoen,  bie  Ungarn,  bie  Sfan= 
Sinaoier  an,  aud)  bies  ift  immert)in  eine  aud)  unferm  3ufamment)ang 
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bemertenstDcrte  (Eat[ad)e.  Die  Bcfdjränfung  bes  Begriffs  auf  bas  (be-- 
biet  ber  „beutfdjen  5unge"  erfolgt  in  ben  fird)enpoIitifd)en  Kämpfen 
3ur  3eit  bes  Bafler  Konsils.  Damals  fül)lt  bie  ,,beutfd)e  Hation"  bie 
befonbern  Befdjroerben,  Sie  it)r  infolge  bes  Derfagens  ber  Reidisgeroalt 
aus  iljrem  Derljältnis  3ur  Kirdje  erroadifen  finb.  Der  Derfud),  biefe 
Befd)a)erbcn  burd)  bie  felbftänbige  Hnnaljme  eines  Heiles  ber  Bafler 

Reformgefe^gebung  3u  befeitigen,  mif^lingt,  aber  nun  bleiben  bie  „(5ra= 

Damina  ber  beutfdjen  Hation  gegen  ben  römifd)en  Stutjl"  eine  ftänbige 
Rubrif  beutfd)er  Reid)stage.  3mmer  l)äufiger  fpridjt  man  nun  über= 

Ijaupt  boDon,  bafe  man  „teutfdjer  Ration  Rotburft"  waljxen  coolle.  <Ex-- 
fid|tlid)  l)at  bas  IDort  ben  Sinn  betommen,  ba^  es  neben  bem  uni= 
Derfal  gebliebenen  Begriff  bes  Römild)en  Reid)s  ben  Dolfs3ufammen= 
tjang  be3eid)nen  foU,  toie  il)n  Sprad)=  unb  Kulturgemeinfdjaft  gefdjaff en 
ijaben. 

(Es  fiel)t  aus,  als  roollc  er  fid)  auc^  3U  einem  politifd)en  3ufammen^ 
Ijang  erljeben.  Das  Dolfslieb  3eigt  bas  Sufammencoacfjfen  ber  par» 
tifularen  3ntereffen.  Ridjt  3ufällig  ift  es,  ba'Q  es  fid)  bamals  3uerft 
an  bie  „roerten  Deutfd)en",  bie  „roerte  beutfdje  Ration"  roenbet.  fluc^ 
Don  biefer  Seite  Ijer  gefeljen  fdjeineii  bie  Kräfte  ber  Ration  in  einer 

gecDoltigen  Betoegung  begriffen.  Die  triegerifdje  Raftlofigfeit  IRari= 
milians,  bie  drperimente  am  Reidjsförper,  bie  Streitigfeiten  in  ber 

Kirdje  unb  um  bie  Kirdje,  ber  Kampf  ber  fleinen  unb  großen  (5e= 
roalten  im  3nnern  !)aben  fie  glcid)mä^ig  bis  in  itjre  liefen  aufgecDÜljlt. 
Überall  l)errfd)t  bie  drcoartung,  ba^  etcoas  Reues  fommen  muffe.  Rtan 
l)at  bemer!t,  ba^  biefe  (Ertoartung  überroiegenb  peffimiftifd)  unb  büfter 

getoefen  fei.  Das  ift  rid)tig,  foroeit  Reid)  unb  Kird)e  in  Betrad)t  fom= 
men,  t)ier  fiel)t  man  überall  Derluft,  Unorbnung,  Derberbnis.  Aber 
baneben  ftel)t  bas  (Befül)l  öon  ber  ungebrod)enen  Kraft  ber  Ration, 
bas  fid)  je^t  in  aUe_Stänbe  oerbreitet  Ijat,  unb  eine  unitarifd)e  dem 
ben3  in  ber  (Befamtftimmüng,  bie  in  merfroürbigftem  6egenfa^  3U  ber 
fät|äd)lid)en  politifd)en  unb  fo3ialen  5ertlüftung  ftel)t. 

^3n  biefe  ©ärung  l)inein  tritt  £utt)er  unb  bie  Reformation. £utt)er  ift  nid)t  aus  nationalen  (Brünben  3um  Reformator  geroorben. 
(Er  ift  cöeber  aus  ber  (Enttoidlung  bes  nationalen  Berou^tfeins  noc^ 

aus  ber  einer  mittclalterlid)en  „£aienfultur"  3U  erflären;  in  il)m  er= 
reid)t  inclmet)r,  roie  Rubolf  Sol)m  es  ausgefprod)en  l)at,  ein  red)t  eigcnt-- 
lid)  tird)lid)es  Problem  feine  Spitze,  bas  Problem  bes  ntönd)tums  mit 
feiner  $xaqQ:  IDie  fann  id)  es  mad)en,  ba^  idj  nur  (Bott  bienc?  RIan 
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l)Qt  gemeint,  im  8.  3at)rt)unöert  toäre  ein  ITTenfd)  mit  ät)nlid)er  Seelen» 
oeranlagung  ein  Bonifatius,  im  11.  ein  (Bregor  Vll.  getoorben.  Unb 
baran  ift  oiel  lDal)res.  Aber  ba^  £ull)er  bie  Derbinbung  Deutfi^Ianbs 

mit  Rom,  bie  Bonifatius  gefnüpft  tjatte,  gefprengt  tjat,  ba^  er  bie  J)ier= 
ard)ie,  bie  (Bregor  VII.  begrünbet  Ijatte,  erfd)üttert  Ijat  roie  feiner  Dor 

it)m,  bas  ift  nur  baburd)  möglid)  geroorben,  ba^  er  in  fid)  jene  inbi= 
Dibualiftifd)e  Steigerung  bes  möncf)ifd)en  3beals  burd)mad)t,  bie  toir 

für  bas  gan3e  (Bebiet  ber  bürgerlid)en  Kultur  oIs  d)arafteriftifd|  er= 
fannten,  unb  ferner  baburd),  ba^  bie  nationolen  Kräfte  nun  roeit  ge» 
nug  emporgeroad^fen  roaren,  um  itjn  3u  ergreifen  unb  Don  itjm  ergriffen 
3u  toerben. 

(Es  ift  für  bie  (Jrfenntnis  feines  IDefens  unb  IDirfens  Eoidjtig,  feft^ 
3u!)alten,  ba^  bies  oerljältnismä^ig  fpät  gefd)af).  drft  bei  feinem  f}er= 
austreten  aus  ber  KIofter3eIIe,  nad)  flbfd)Iufe  bes  gan3en  großen  inne= 
ren  pro3effes,  ber  i^n  oon  bcn  Stoeifeln  an  bem  rDinfürIid)en  (Bett 

unb  bem  Ringen  um  bie  (Benugtuung  3U  ber  (Entbedung  ber  Red)tfer= 
tigung  burd)  ben  (Blauben  allein  gefüljrt  tjatte.  IDas  nid)t  auf  biefer 
Strafe  feiner  Scelenfämpfe  lag,  l)atte  il)n  faum  berüt)rt.  Aber  ber 
anfd)Iag  ber  Qlf^efen  reifet  il)n  in  bie  tDelt,  ber  flugsburger  Reid)stag 
Don  1518,  roo  er  fid)  Dor  Kajetan  oerantroorten  foll,  in  bas  poIitifd)e 

Zzhen  ber  Ration.  Die  £eip3iger  Disputation  füljrt  il)m  ben  J)umanis= 
mus  3U.  J)utten  fiel)t  in  £utl}er  ben  Bannerträger  in  bem  nationalen 
Kampfe  gegen  Rom,  er  gecoinnt  ben  abenteuernbenSidingen  für  £ull)ers 

Sad)c  unb  ruft  £utt)er  felbft  auf  3um  Kampfe  für  bie  unterbrüdlc  5rei-- 
l)cit,  für  bas  gemeinfame  Daterlanb.  Unb  £utt)er,  ber  feit  bem  flugs' 
burger  Reid)stag  mit  3Ögernbem  Staunen,  aber  bod)  mit  immer  wad}-- 
fenber  Sreube  gefetjen  I)atte,  roie  fid)  bie  Ration  feiner  Sad)e  bemäd)= 
tigt  l)atte,  ergreift  je^t  feinerfeits  bie  Sa^c  ber  Ration.  Die  geroaltigfte 
feiner  Reformfd)riften  oon  1 520,  bas  Büd)Iein  „fln  ben  d)riftnd)en  Abel 

beutfc^er  Ration  Don  bes  d)riftlid)en  Stanbes  Befferung",  ift  aus  biefer 
Stimmung  I}eraus  gefd)rieben. 

Die  Sd)rift  toar  ebenfo  ein  nationales  roie  ein  fird)Iid)es  Reform« 
Programm,  fie  rut)te  ebenfo  auf  bin  ̂ orberungen,  bie  fid)  aus  £utl)ers 
eigner  (Entroicflung  ergaben,  loie  auf  ben  „(Braoamina  ber  beutfd)en 

Ration",  roie  auf  ber  antirömifd)en  Polemif  ber  J^umaniften.  Sie 
red)nete  für  bie  Durd)fül)rung  it)rer  Dorfd)Iäge  nid)t  meljr  auf  bas 
geiftlid)c  tDefen,  f onbern  auf  ben  Abel  beutf d)er  Ration  unb  ben  K  a  i  f  e  r. 

Denn  and}  für  £utl)cr  roie  für  bas  gan3e  beutfd^e  Dolt  ift  Karl  V.  ba-- 
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mals  eine  nationale  I^offnung,  feine  IDaf)I  toar  tro^  iljres  fd)mäf)Iid)en 
fjergangs  als  ein  ̂ riumpl)  ber  beutfd)en  Sadje  empfunben  roorben. 

Der  Reid)stag3uIDormst)at  biefe  I^off  nungen  serftört,  bas  lDorm= 
fer  (Ebift  mar,  roie  Be3oIb  fagt,  Karls  flbfagebrief  an  bie  beutfcfje 
Hation.  Der  I^elb  ber  Hation  rourbe  £utl)er.  Don  it)m  erI)of|t  man, 
roie  uns  bie  51ugfd)ri|tenliteratur  ber  nädjften  3al)re  3eigt,  nidjt  nur 

bie  religiöfe,  fonbern  aud)  bie  poIitifci)e  unb  fo3iaIe  (Erneuerung  Deutfd)= 
lanbs.  Das  Reicfj  IDoIfaria  roirb  fommen,  roie  es  ber  5tan3istaner  (Eber« 
lin  Don  (Bün3burg  fd)ilbert.  Hber  man  t)offt  bod)  immer  nod)  gläubig 
auf  Kaifer  unb  Reid).  flud)  too  man  3ur  (Beroalt  fd)reitet,  mödjte 

man  fid)  mit  iljrem  Hamen  beden.  Das  fiet)t  man  fd)on  im  Ritter= 
aufftanb  Sidingens,  nod)  beutlidjer  bann  im  Bauernfrieg,  roo  3um 
le^tenmal  ber  Ruf  nad)  einem  fo3iaIen  Kaifer  erfd)allt  unb  aus  ben 

Krcifen  ber  fräntifd)en  Bauernfd)aft  jene  merfroürbigen  Reid)sreform= 
projefte  tjeroorgelien,  in  benen  man,  freilid)  übertreibenb,  bm  längft 
Dcrgeffenen  Dorläufer  unferer  fpäteren  Reidjsoerfaffung  Ijat  fet)en 
roollen.  Aber  bafür  bleiben  biefe  Dinge  ein  d)arafteriftifd)es  Zeugnis, 
roie  tief  fid)  je^t  bie  Dorftellung  oon  bem  Kaifer  als  bem  Retter  aus 
aller  Hot  in  ben  f}er3en  bes  Dolfes  eingegraben  I)atte.  (Es  ift  bas 
Derijängnis  unferer  fo3iaIen  (Enttoidlung  geroorben,  ba^  aud)  je^t  bie 
faiferlid)e  (Betoalt,  bie  fid)  über  ben  (Begenfä^en  ber  f^erren  unb  Bauern 
er!)oben  I)ätte,  nid)t  3U  finben  roar. 

Aber  aud)  £utl)cr  l)örte  bamals  auf,  ber  J)elb  ber  Ration  3U  fein: 

(Er  t)atte  feine  Sad)e  fd)on  frül)  oon  ber  ber  Ritter  toie  ber  Bauern  ge= 
trennt.  (Er  iDollte  nid)t,  ba^  bem  (Eoangelium  mit  bem  $d)tDert  eine 
(Öffnung  gemad)t  roerbe,  unb  er  toollte  ebenfocoenig,  bafe  fid)  ber 

töütenbe  pöbel,  ber  „t}err  (Dmnes",  mit  bem  Sd)ilbe  bes  (Eoangeliums 
btdi.  (Er  t)at  bamit  bie  religiöfe  5i^ag^  aus  bem  (II)aos  ber  fo3iaIen 
Reoolution  gerettet,  aber  er  l)at  bafür  einen  teuren  Preis  ge3al)lt. 
3nbem  er  unter  bem  (Einbrude  biefer  Reoolutionen  feinen  (Bemeinbe* 
begriff  ein3ubauen  fud)te  in  bie  oom  £anbesfürftentum  abt)ängige 
Ianbesfird)Ii(^e  ©rganifation,  I)at  er  bie  Sad)e  ber  Reformation,  roie 

Be3oIb  fagt,  untrennbar  oerfnüpft  mit  ber  „beutfd)en  £ibertät",  b.  f). 
mit  bem  bcutfd)en  partifularismus.  Unb  bamit  tDar3U)eierIei  gegeben: 
erftens,  ba^  alle  Derfud)e,  bie  eüangelifd)e  Betoegung  als  eine  fpc3icll 
nationale  3U  erl)alten,  fd)eitern  mußten,  unb  3tDeitens,  ba^  ber  pro= 
teftantismus,  ujenn  ein  Kaifer  röie  Karl  V.  an  bem  alten  Begriff  bes 
Imperium  Romaiuim  et  catholicum  feftl)ielt,  eines  (Tages  uor  bie 
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5ragc  gcftellt  tocrben  mu^te,  ob  Römi|d)es  Rei(^  unb  Deutf(^e  Hation 
nod)  3ufammen  befteljen  fönnten.  Die  Krifis,  öie  aud)  £utl)ers  £el)rc 
Dom  leiöenbcn  (Beljorfam  nur  Ijatte  auffjalten,  nid)t  Derl)in6ern  fönrten, 
fe^t  ein  mit  bem  flugsburger  Reid)stag  von  1  530,  als  Karl  V. 
bic  Bcfenntnis|d)rift  ber  Protcftanten  Dcrroarf  unb,  im  (5Ian3e  bcr 
neuen  Kaiferfrone  fid)  als  Sdjiebsridjter  ber  Kird)e  füljlenb,  bie  Rücf= 
fet)r  ber  Proteftanten  3ur  alten  Kirdje  befal)l.  Den  Durdjbrud)  bringt 
ber  $d)malf albifdje  Krieg,  unb  toieber  3eigt  bas  Dolfslieb  ben 
IDanbel  ber  fluffaffungen.  IDas  fid)  DorI)er  nur  fd)ü(^tern  unb  ftellen= 
loeife  tjerooriDagt,  ba^  man  bie  £)errfd)aft  bes  Spaniers  Karl  unb  feines 
Brubers  5erbinanb  als  ̂ rembfjerrfdjaft  empfinbet,  bas  toirb  je^t  ein 
Sd|Iad)truf  ber  (Eoangelifi^en.  „Kein  IDald)  foll  uns  regieren,  ba3u 

aud)  fein  Spaniol",  ruft  ein  (Eru^Iieb. 
Der  Sd|malfalbifd)e  Krieg  mit  feinen  5oIgen  I)at  bie  poIitifd)c  unb 

fonfeffionelle  Trennung  bes  Reidjs  untoiberruflid)  gemad)t.  Unb  coenn 
aud)  bie  Reformation  bas  Reid)sgefüge  nic^t  erft  3u  fprengcn  braud)te 

—  bas  loar  längft  gefd)et)en  —  unb  anberfeits,  roie  man  rid)tig  l)erüor= 
geI)oben  l)at,  bie  innere  nnb  äußere  nTad)t  bes  Rei(^s  nod)  1555  nid)t 
toefentlid)  geringer  toar  als  bisl)er,  bas  (Befüf)I,  ba^  es  oI)ne  Kaifer 
unb  Reic^  gel)en  fönnc  unb  gef)en  muffe,  Ijat  bod)  bie  Reformation 
für  einen  großen  (Teil  ber  Ration  erft  begrünbet  unb  bauernb  gemad/t. 
RTan  begreift,  ba^  aud)  mafeöolle  Beurteiler  gemeint  f)aben,  bamals, 
1547,  fei  bcr  (Entfd)Iu^  Karls  V.,  lebenb  ober  tot  Kaifer  3U  bleiben, 
aud)  eine  beutfd)e  2at  geroefen. 

So  l)at  alfo  bie  erfte  grofee  nationale  Becoegung  unferes  öoltes 
geenbet  mit  ber  Sertrümmerung  feines  alten  ftaatlic^en  3ufammen= 
I)angs.  Unb  bod)  fnüpft  ein  großer  Q!eil  ber  bann  folgenbcn  Heuent» 
toidlung  ber  Ration  an  bie  Reformation  an.  3n  biefem  Sinne  barf 
man  fie  mit  bem  fc^önen  Husbrud  f)euslers  bie  geiftigc  3a)iIIings= 
fd)a)efter  bes  mittelalterlid)en  Kaifertums  nennen.  tDie  bicfes,  roar  fie 
f)erDorgegangen  aus  bem  ibealiftifc^en  Drange  einer  nid)t  in  fefte 
®ren3en  gefd)Ioffenen  Dolfstraft,  unb  roie  toir  als  bas  (Ergebnis  ber 
Kaifer3eit  ben  erften  oollftänbigen  flusbrud  ber  beutf(^en  politif^en 
Perfönlid)feit  be3ei(^net  I)aben,  fo  f)at  bie  Reformation  il)re  eigentlid)e 

Bebeutung  in  ber  oollftänbigen  Ausprägung  bes  fulturcllcn  Be  = 
tDufetfeins  ber  beutfd)en  Ration.  Unb  bicfc  Bebeutung  gel)t  über 
bie  Sd)ranten  ber  Konfeffion  f)inaus.  Sorool)!  bie  Dogmatifierung  bes 
Staates  als  il)r  IDiberfpIcl,  ber  beutfd)e  3nbiDibuaIismus,  ber  bie  Staat- 
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lofigtcit  bcr  Urseit  auf  l)öf)erer  Stufe  erneuert,  iiahen  Ijier  iljren  llr= 
fprung.  Aber  ba^u  nod)  ein  roeiteres. 

3d)  meine,  öie  größte  Bebeutung  £utt)ers  für  bie  Hation  liegt  barin, 
ba^  er  ben  beutfd)en  dharafter  bauernb  auf  bie  5römmigfeit  ge= 
grünbet  Ijat.  tDie  bie  politifctje  (5eid)icf)te  bes  alten  Reid)s  fid)  in  ben 
5ormen  abfpielt,  bie  iljr  bie  Kir(f)c  geboten  t)atte,  fo  f)at  bie  geiftige 
^ntroicflung  ber  beutfd)en  neu3eit  fid)  auf  ber  Religion  erI)obcn.  Das 
I)at  uns  3unäcf)ft  ein  tl)eoIogifd)es  Seitalter  mit  feiner  gansen  (Enge 
unb  Derfümmerung  gebrad)t.  Dann  aber  ift  es  gelungen,  bie  ttjeolo^ 
gifdjen  Si^QQ^n.  ̂ ^b  ßroar  bei  beiben  Konfeffionen,  3U  bzn  (Brunbfragen 
bes  menfd)Iid)en  Daföins  übert)aupt  aus3ua)eiten.  IDenn  man  es  für 
unfere  neuefte  dntroicflung  ettoa  im  (Begenfa^  3U  ber  angelfäd)fifc^en 
rf)arafteriftifd)  gefunben  I)at,  ba^  bie  Kirdje  als  foId)e  fo  ftarf  aus  bem 
geiftigen  ZebQW  ber  Hation  ausgefcf)altet  fei,  fo  ift  ebenfo  fid)er,  ba^ 
fein  Dol!  meljr  ba3u  neigt,  alle  5Tagen  feines  £ebens  als  5ragen  eines 
inneren  (Blaubens  3U  betrai^ten,  als  bas  beutfdje.  Das  aber  t)at  mit 
ber  Reformation  feinen  Hnfang  genommen. 

II.  Die  Seiten  öer  tleubilöung  öer  Kultur  = 
nation  unö  öer  nationalen  Staatsbilöung. 

\.  Die  Reubilöung  öer  Kulturnation. 
Unb  bod)  liegt  in  ber  Reformations3eit  ber  gro^e  Brud)  unfrer 

Staats^  unb  Dolfsenttoidlung,  über  ben  roir  ial)rl)unbertelang  ni^t 
Ijintoeggefommen  finb.  (Es  roar  bas  Derijängnis  ber  Reformation  ge= 
iDorben,  ba^  fie  mit  ben  Don  unten  I)eraufbrängenben  Kräften  bes 
fo3iaIen  unb  poIitifd)en  £ebens  ber  Ration  nidjt  3U  einem  Bünbnis 
l)atte  gelangen  fönnen.  So  \)at  fie  bie  ®brigteitsfird)e  unb  ben  (Dbrig= 
feitsftaat  gefdjaffen.  Sie  tat  bamit  nur,  roas  in  ben  roeftlidjen  £änbern 
bie  Renaiffance  betoirft  t)at.  Aber  fie  ift  nirgenbroo  3U  reinen  £öfungen 
gelangt.  Der  Staat  ber  Reformation  follte  roeltlid)  fein  unb  blieb  bod} 

ttjeologifd),  bie  Kird)e  foIIte  bie  ̂ r^i^^it  bes  (I[)riftenmenfd)en  ocr» 
rDirfIid)en  unb  blieb  bod)  paftoren=  unb  KonfiftoriaIfird)e.  Aber  Dor 
allem,  bas  (Befamtleben  ber  Ration  blieb  an  bie  alten  Dorreforma= 
torifd)en  5ormcn  gebunben.  Rod)  bilbete  man  fid)  ein,  in  einem  Reid)e 
3U  leben,  bas  ein  Staat  fei,  nod)  glaubte  man  an  bie  ̂ ortbaucr  bes 
alten  breiten  unb  !räftigcn  üoltstums,  toie  es  bie  t^umaniften  juerft 

tinu(&  511:  3"''J*'"'f  c  n,  Dom  ö.  DoK  jum  J».  Staat.  2.  tlufl.  5 
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begriffen,  öie  Reformation  felbft  in  großartiger  IDeifc  gc3eigt 
Ijatte. 

fragen  toir  3unä(^[t  na6)  ben  Deränberungen  in  öer  gciftigen 
üerfaffung  ber  Hation,  fo  öarf  man  \idi  l)ier  burd)  bas  Soit' 
leben  ber  alten  5ormen,  in  benen  fi(^  ber  öolfsgeift  ausfpridjt,  md)t 
täufdjen  laffen.  Üod)  fteljen  uns  fd)einbar  in  Polfslieb  unb  5lugfd)rift 
3eugniffe  in  $ülk  3ur  üerfügung,  aus  b^mn  toir  roie  bistjer  bas 
üolfsempfinben  ablefen  fönnen;  ber  Raub  Stra^urgs  oon  1681  t)at 
in  beiben  ben  louteften  IDiberljall  gefunbcn.  Hber  es  ift  bod)  in  biefer 
nteratur  ein  gans  anbcrer  (Eon  als  in  ben  (Erseugniffen  ber  Refor» 
mattons3eit.  (Beroiß,  aud)  ba  toirb  es  feiten  ber  Bauer  felbft  getücfen 
fein,  ber  als  Karftt)ans  ober  Bauer  üon  IDerb  3U  uns  fpridjt,  unb 
nid)t  jebes  £anbsfned)tslteb  fjat  aud)  ein  £anbsfned)t  gcbid)tet,  aud) 
roenn  er  es  in  bem  Sd)IußDers  Dielleid)t  ausbrüdlid)  Derfid)ert.  0ft 
rocrben  bie  Sd)reiber  unb  lUefepfaffen,  bie  bamals  foüiel  im  £anbe 
umf)erfu^ren,  aud)  I)ier,  toie  in  ben  Seiten  ber  Dagantenpoefie,  bie 
$d)öpfer  toie  bie  (Beftalter  ber  öffentlichen  ITTeinung  gerocfen  fein. 
Hber  toas  fie  ausbrüden,  bas  ift  bod)  ein  rDirfIid)es  (5emeinfd)afts= 
betDußtfein,  fie  reben  3um  minbeften  aus  bem  (Befül)I  innerfter  (Be= 
meinfd)aft  mit  ben  perfonen,  beren  BTasfe  fie  tragen. 

Das  ift  bei  ben  (Er3eugniffen  bes  17.  unb  18.  3al)rl)unberts  nid)t 
mel)r  fo.  Hus  ben  5Iugfd)riften  finb  $taatsfd)riften  getoorben,  faft 
alle  finb  ̂ albgelet)rtes  ̂ abrifat,  fie  roiffen  fd)on  oiel  3U  oiel  oon 
bem  biplomatifi^en  (Betriebe,  ober  roollen  es  roenigfiens  tDtffen,  als 
ba^  fie  bie  Dolfsftimmung  toiebergeben  fönnten.  (Es  ift  oiel  mel)r 

„ein  Kampf  um  bie  öffentlid)e  "nXcinung,  bie  man  beeinfluffen  roill, 
als  biefe  ITTeinung  felbft".  Die  Derfaffer  finb  Staatsmänner  unb  (Be= 
Ie!)rte  oon  I)ot)em  Rang,  £eibni3,  ber  öfterreid)ifd)e  (Befanbte  Spinola, 
einer  ber  glänscnbften  Publi3iften  jener  3eit,  bie  Surften  felbft,  roenn 

fie  fd)riftftellerifd)e  ̂ ö^igfeiten  I)aben.  Dabei  Derftei)t  man  Dortreff= 
ii(^  auf  bem  3nftrument  ber  nationalen  (Empfinbungen  3U  fpielen, 

roenn  man  glaubt,  bamit  ettoas  aus3urid)ten.  „(EI)rIid)er  üleutfi^er," 
fagt  eine  5Iugfd)rift  oon  1658,  bie  aus  ber  näd)ften  Umgebung  bes 
(Broten  Kurfürften  ftammte,  „bein  ebles  Daterlanb  roar  leiber  bei 
ben  legten  Kriegen  unter  bem  Dorroanb  ber  Religion  unb  5rcil)eit 
gar  3U  jämmerlid)  3ugerid)tet.  Wem  nod)  einig  teutfd)  Blut  um  fein 

f}ex^e  toarm  ift,  mu§  barüber  toeinen  unb  feufsen.  —  IDas  finb  Rl)ein, 
lOefer,  (Elbe  unb  (Dberftrom  nunmel)r  anberes  als  frember  Rationen 
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(Befangene."  Unb  6ie  Sd)rift  fd)Iie^t  mit  bem  berüljmt  gcroorbenen 
Ausruf:  „Bebente,  ba'Q  bu  einDeutfd)er  bift."  Aber  gerabe  bie  branben= 
burgifdje  politif  wax  berüdjtigt  toegen  iljrer  plö^Itc^en  Scf)toenfungen : 

„IDer  im  (Betotnn  ift,  mit  bem  tjalt  id)'s",  lä^t  eine  5Iu9f'^Tift  bm 
Branbenburger  1671  [agen,  unb  bie  (Ereigniffe  bes  fd)tDebifd)=poI= 
nifdjen  roie  bann  bes  tjollönbifdjen  Krieges  fd)ienen  bem  red)t  3U  geben. 

itlit  bem  Dolfslieb  ;ft  es  äi)nlid).  Hod)  fingen  bie  Solbaten,  roie 
früljer  bie  £anbsfned)tc ;  fo  fd)öne  £ieber  toie  bas  oon  Prin3  (Eugen, 
bem  eblen  Ritter,  ftnb  bamals  entftanben.  Aber  bie  Solbaten  finb 
nid)t  met)r  bie  £anbsfnec^te,  fie  finb  nid)t  ein  Hus5ug  ber  Hation, 

ber  fid)  als  bie  Hation  felbft  fül)lt,  fie  finb  ein  fid)  immer  ftärfer  ab= 
fd)Iief^enbcr  Stanb,  ber,  coie  feine  (Befe^e,  fo  aud)  fein  Zzhen  nid)t 
met)r  aus  fid)  felbft,  fonbern  oon  oben  t)erab  ertjält.  So  bürfen  coir 
fagen,  ba%  bie  beutfd)e  Hation  in  biefer  periobe  überijaupt  nid)t  metjr 

fprid)t,  röie  fie  nid)t  mefjr  I)anbelt.  (Es  gibt  feine  gemeinfamen  Rw- 
gelegenl)eiten  metjr,  bie  fie  als  (Banßes  in  Becoegung  fetten  fönnten. 

Die  I)eutfd)en  finb  „PriDatmenfd)en"  unb  pijilifter  gcroorben.  fln  Stelle 
bes  fraftftro^enben  üolfs  ber  Reformationsseit  fef)en  toir  eine  bebienten= 
Ijaftc  IKaffe,  anstelle  ber  alten  superbia  Teutonicorum,  oon  ber  bas 

gan3e  ITTittelalter  3U  fagen  toeife,  tritt  immer  meljr  bie  beutfd)e  J)unbe= 
bemut,  bie  nadjgetjenbs  fo  oielen  Daterlanbsfreunben  (Tränen  bes  3orns 
in  bie  flugen  getrieben  ober  bie  (Beitel  ber  Satire  in  bie  ̂ anb  gebrüdt  fjat. 

Die  beutfd)e  Kultur  ift  paffio  geroorben.  Sie  I)at  bie  alte 
5äl)igfeit,  fremben  Bilbungsftoff  fid)  innerlid)  an3ueignen,  bie  toir 
nod)  in  ber  Reformations3eit  beif^ans  Sad)s  unb  5if<i)art  berounbern, 

oerloren.  Die  „nationale  Selbftentäu^erung"  ergreift  3unäd)ft,  unb  3tDar 
fd)on  oor  bem  großen  Kriege,  bie  formen  bes  gefelligen  unb  literarifd)en 
Gebens.  Die  mit  fremben  ̂ littern  überlabene  Sprad)e  ift  bas  red)te 
flbbilb  bes  bem  5remben  bienftbar  getoorbenen  (Beiftes  ber  Hation.  — 
f}icr  räd)t  es  fi^  nun  nod)  einmal,  ba^  bas  beutfd)c  Dafein  in  ftün= 
bifd)e  Bilbungen  ot)ne  3ufamment)ang  unter  fid)  auseinanbcrgefallen 
toar;  toie  im  poIitifd)en  Z^ben,  fo  follte  aud)  im  gciftigen  ber  Stoff 
bei  uns  fdjcoerer  als  irgenbtoo  anbers  3U  feiner  5orm  gelangen. 

Hbcr  t)ier  iiat  frü{)er  toie  auf  bem  poIitifd)en  (Bebicte  einc(Begen  = 

becoegung  eingefe^t,  bie  fd)lieölid)  aud)  für  bie  poIitifd)e  (Enttoid'lung 
felbft  u)id)tig  getoorben  ift.  ITIan  ift  im  c'5a}eifel,  toie  loeit  bie  flb= 
neigung  bes  Deutfd)en  gegen  bas  fran3Öfifd)c  IDefen  3urüdgcl)e.  Hud) 
I)ier  gilt  es  jebenfalls  Stufen  einer  (Entivirflung  3U  untorfd)eibon.   Der 
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„(Erbfeinb"  ift  5tanfreid|  crft  für  bie  'Deut[d)cn  bcr  Befreiungsfriege 
gctDorbcn,  aber  ber  Unter[d)ieb  beutfd)cr  unb  „toelfdjer"  Hrt  roirb 
bod)  fdjon  im  BTittelaltcr  empfunbcn,  freilid)  folange  bas  Deutfd)tum 
im  üorbringcn  roar,  peinli(^cr  oon  ben  5tan3ofen  als  Don  ben  I)eut= 

fdjen.  "Die  erftc  IDanblung  mag  eingetreten  fein,  als  bie  fran3Öfifd)en 
Hnjous  in  3talien  bas  (Erbe  ber  Staufer  antraten  unb  bie  fran3Öfifd)en 
Könige  itjren  €influ^  in  Rom  an  Stelle  bes  beutjdjen  festen.  Dann 
^at  ITTajimilian  bie  (Befüt)Ie  auf  beutfdjcr  Seite  gefdjärft,  bei  ber 
Kaifercoat)!  oon  1519  feljen  roir  fie  eine  Rolle  fpielen.  Aber  bie  für 
bie  5oIge3cit  beftimmenbe  (Entroiif lung  ift  bod)  erft  in  unferer  Periobe 
erfolgt,  lubroig  XIV.  I)at  bamals  bem  beutfdjen  Hationalgefül)!  btn 

unfd)ä^baren  Dienft  ertoiefen,  bie  alte  Abneigung  gegen  bie  $xan-- 
3ofen  auf  feine  perfon  3U  fon3entrieren.  Das  Räuberifdje  feines  Dor= 
ge!)ens,  feine  üertretung  bes  Hbfolutismus  unb  ber  ratio  Status  finb 
in  Deutfdjlanb  gleid)üert)a^t.  Unb  man  erfennt  fe!)r  rootj!  ben  3u= 
fammen!)ang  3rDifd)en  ber  poIitifd)en,  ber  rDirtfd)aftIid)en  unb  ber 
fulturellen  Dort)errfd)aft  5ran!reid)s.  Hber  toätjrenb  es  auf  bem  (5e= 
biete  ber  politif  unb  ber  DoI!stDirtf(^aft  bei  oI)nmäd)tigen  planen 
bleiben  mu^te,  ift  man  auf  !ulturellem  roeiter  gelangt. 

(Beroirft  t)at  ijier  3unäd|ft  bie  Satire,  bie  oon  (Brimmelsljaufen, 
trtofdjerofc^,  Sdjuppius,  £auremberg  unb  £ogau  bis  auf  Rabener  unb 

Käftncr,  freilid)  mit  immer  niebriger  geftedten  3ielen,  bas  HIamobc= 
toefen,  bie  Huslanbsfudjt  ber  bamaligen  Deutfd)en  in  allen  (Tönen 
Dcrfpottet.  Aber  noä\  toidjtiger  tourbe  bas  5oi^tIcben  ber  aus  bem 
f^umanismus  geborenen  Dorftellungen  oon  ber  (Brö^e  ber  beutfdjen 

Dergangenljeit.  Sie  erfüllen  fdjon  gan3  bie  „IDunbcrIidjen  unb  tDal)r= 

l)aftigen  (Befidjte"  pi)ilanbers  oon  Sitteroalb,  bie  ber(EIfäffer  Rlofdje^ 
rofd)  um  1670  erfc^eincn  liefe.  Da  mufe  fid)  pi)ilanber  auf  ber  Burg 
(Berolbsed  cor  einem  (Berid)tsl)of  ber  alten  beutfd)en  Könige  Ariooift, 
b.  i.  (Etjrenoeft,  Armin,  IDittefinb  u.  a.  ben  Sejt  lefen  laffen  über  feinen 
fremblönbifdjen  Hamen,  feine  fremblönbifdje  arad)t  unb  Spradje,  unb 

fi(^  t)inBoeifen  laffen  auf  bas  Beifpiel  ber  alten,  lobtoürbigen  beut-- 
f(^en  fjelben,  roie  fie  (Eacitus,  aber  cor  allem  Aöentin  gefd)ilbert  !)at. 

Rlofc^erofd)  aber  ift  nid)t  Derein3elt,  neben  iljm  finben  toir  eine  gan3e 
Reitje  oon RTönnern,  bie  bas£ob  ber  beutf4enUr3eit  obern3enig= 

ftens  ber  „uralten  teutfdjen  J^elbenfpradje"  fingen.  3a,  man  !ann 
jagen,  es  ift  gerabe3U  Stil  ber  3eit,  oon  ber  alten  e!)rli^cn  (Eeutfd)= 
t)eit  3U  reben.  ITTan  fiel)t  bas  in  ben  5Iugfd)riften,  coo  Cubroig  XIV 
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mit  ÜTarbob  ocrglidjen  roirb,  bem  man  einen  neuen  flrminius  ent= 
gcgenftellcn  muffe,  flud)  bie  beiben  Sd)lefifd)en  Schulen  finb  in  biefer 
IDeife  national  gerirf)tet,  unb  oon  £ot)enftein  liahan  wh  einen  „bem  Da= 

terlanbe  3U  £ieb"  oerfa^ten  bidleibigen  Roman  flrminius  oon  1689. 
ITTit  biefem  „Barodpatriotismus",  roie  itjn  €rbmannsbörffer  ge= 

nannt  }:iat,  l)ängen  aud)  bie  fo  a3id)tigen  Beftrebungen  ber  fprac^= 
r einig enben(BefelIfd)aften,ber5fud)tbringenben(BefeIIfd)aft,  bes 
Palmenorbcns,  ber  pegni^fd)äfer  3ufammen.  Sie  ̂ ahm  Ijötjere  (Ir= 
faffung  bei  £eibni3  gefunben,  ber  1679  in  feinen  Ermahnungen  an 
bie  Deutfdjen,  il)ren  Derftanb  unb  Spradje  beffer  3U  üben,  eine  beutf(^= 
gefinnte  (5efellfrf)aft,  b.  I).  eine  beutfdje  Hfabemie  oorfdjlug.  Unb  bie 
Berliner  Hfabemie,  bie  Kurfürft  5ricbrid}  III.  bann,  ben  Anregungen 
£eibni3ens  folgenb,  ins  Zehen  rief,  folltc  naä)  feinem  ausbrüdlidjen 

U)unf(^e  eine  „^Eeutfd)  gefinnte  Societät  ber  Scientien"  fein  unb  bie 
Kultur  ber  beutfdjen  Spradje  üben,  ober,  toie  bie  (5rünbungsur!unbc 
00m  11.  3uli  1700  fagte,  bie  „ufjralte,  teutfd)e  {^aubtfprac^e  in  iljrer 

natürlidjen,  anftänbigen  Reinl)eit  unb  Selbftänbigfeit  erhalten". 
Aber  toir  fetten  gerabe  aus  biefer  IDeiterfüfjrung  ber  Betoegung, 

toie  roeit  bies  alles  oon  roirüid)  oolfstümlidjen  Beftrebungen  entfernt 
ift.  Die  Sufunft  ber  beutfdjen  Hationalentroicflung  lag,  toenigftens 
töas  bie  Kultur  betraf,  gegen  (Enbe  bes  17.  3al?rl?unberts  nic^t  me^r 

beim  DoI!e,  fie  lag  aud)  nid)t  bei  ben  I)öfen  —  bem  „beutf(^Iieben= 

ben"  t)ofe  5riebrid)s  III.  oon  Branbenburg  folgte  ber  banaufifc^e  5rieb= 
rid)  IDiltjelms  I.  unb  biefem  ber  fran3Öfifd)e  5tiebri(^s  bes  (Broten  — , 
es  roaren  bie  literarifd)  intereffierten  unb  ba  ̂ unä6)\t  bie  gelehrten 
$d)i(^ten,  toeldje,  toenn  aud)  auf  rounberbaren  Umtoegen,  ben  nationa= 
len  (Bebauten  3U  neuer  Blüte  brad)ten. 

So  liahen  toir  es  alfo  für  mel)r  als  ein  3al)rt)unbert  nad)  bem 
Dreiöigiäl)rigen  Kriege  in  ber  (Entroidlung  bes  beutfd)en  national^ 
.bemufetfeins  faft  nur  mit  geiftesgefd)id)tlid)en  Dorgängen  3U 
tun.  (Es  ift  3unäd)ft  bie  grofee  IDelle  ber  kufflärung,  bie  auc^  in 

■Deutfd)Ianb  neue  Betoegung  fd)afft.  Aber  fie  ift  bei  uns  anbers  Der= 
laufen  wie  in  it)ren  Urfprungslänbern,  ben  Hiebcrlanben  unb  (Eng^ 
lanb,  aud)  onbers  roie  in  if)rem  3iDeiten  Daterlanbe,  in  5rantrcid). 

3t)r  Kepräfentant  unb  t)eros  ift  £cibni3  unb  fd)on  er  3eigt  alle 
(Eigentümlid)feiten  bor  bcutfd)en  Bemegung.  Sein  poh)I)iftorifd)er  Uni= 
Dcrfalismus,  feine  tonfcroatiDe  3renit  in  politit  unb  Religion,  bie 
(EI)eorien  bes  organifd)en  flufbaus  unb  ber  irt)eobicec  finb  ebenfo  üiek 
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Übertragungen  aus  ber  öeutfd)en  (Entroicflung  öer  Dorjeit.  £eibni3 
ift  ber  erfte  Dcutfd)e,  ber  bie  tDiberfprüdje  biefer  (Entroicflung  bm&i 
einen  (Bcbanfenprose^  auf3ul)eben  fud)t. 

Die  IDirfung  ber  flufflärung  auf  bie  Hation  roar  3unäc^ft  bie,  bafe 
fie  bie  üirennung  teilcoeife  toieber  auft)ob,  toeli^e  bie  fonfcffionelle 

Spaltung  im  (Beiftesleben  ber  Hation  gefdjaffen  Ijotte.  3nbem  fie  f(i)Iiefe= 
lid)  3iemlid)  gleidjmä^ig  in  !att)oIifd)e  unb  protejtantifdje  (Territorien 
einbrang,  fd)uf  fie  toieberum  bieHtmofpF)äre  einer  gemeinfamen 
Bilbung,  coie  fie  bis  3ur  Reformation  beftanben  I)attc,  freili^  je^t  nur 
für  eine  bünm  ®berfcf)id)t  ber  Hation. 

3n  poIitifd)er  Jjinfi^t  bagegen  Ijat  bie  Hufflärung  nur  fon= 
icroiercnb  auf  bie  oerrotteten  Suftänbe  ber  (Befamtoerfaffung  gctoirlt, 
benn  inbem  bas  aufgcflärte  5ürftentum  gerabe  in  Deutfdjianb  eine 
Reit)c  ausge3eicf)neter  Dertreter  aufroies,  bcfam  bie  Staatsgetoalt  ber 
tEetritorien  einen  neuen  3nt)alt,  unb  inbem  bie  Beglürfungsbeftrebum 
gen  biefer  Surften  bie  Untertanen  gan3  anbers  roie  bisljer  in  ein 
pcrfönlidjes  Derl)ältnis  3um  Surften  festen,  fanb  ber  alte  Seroilismus 
eine  neue  Redjtfertigung.  (Js  ift  bod)  fein  Sufall,  ba^  roir  ehen  je^t 

uon  einem  preu^ifdjen,  bar)erifd)en,  fä^fifdjen,  öfterreid)ifd)en  „na= 

tionalgeift"  3U  tjören  beginnen,  flilerbings  lagen  I)icr  bie  lTtögIid)!citen 
3ur  Bilbung  con  „Staatsnationen"  innert)alb  Deutf(^Ianbs,  aber  na= 
tional  roirffam  geroorben  finb  fie  bod)  nur  in  Preußen  unb  au(^  ba, 

roie  roir  fct)en  roerben,  unoolüommen  genug.  5ür  bie  anbcrn  beut= 
fdjen  Staaten  blieb  es  bei  Anfängen,  bie  erft  unter  ber  f)crrfc^aft 
bcs  Beamtentums  im  19.  3at)rl)unbert  toeitergebilbet  toorben  finb. 

Das  eigentlid)e  (Bebtet  ber  beutfd^en  Hufflärung  ift  aber  bie  mora  = 

lifdje  Derbefferung  bes  Dolfsgeiftes  getoorben.  Heben  ben  Be= 
ftrebungen  3ur  Husbreitung  ber  ücrnunft  ftel)en  fogicid)  bie  3ur  Sd)af= 
jung  einer  neuen  Sugenb.  Die  geiftreid)e  Srioolität  ber  I^öfe,  bie  über= 

baupt  niemals  fel)r  roeitc  Krcife  ge3ogcn  l)attc,  toeidjt  biefen  Beftre^ 

bungen  fet)r  fd)nell,  unb  es  bilbct  fid)  3um  erften  Ulale  eine  bürger= 
lid)e  TUoral  mit  bem  Hnfprud)  auf  Derbinblid)feit  für  alle  Kreife  ber 
Hation.  Diefe  ITToral  befümmcrt  fi^  um  toufcnb  (Ein3elf)eitcn,  bie 
coir  Ijeute  bem  (Befe^geber,  bem  üolfstoirt,  bem  üerroaltungsbeamten 
3UtDeifen  ober  einer  Regelung  überfjaupt  nid)t  für  bebürftig  Ijalten. 
Sie  bleibt  im  allgemeinen  an  biefen  (Ein3cll)eiten  baften,  aber  ba  unb 
bort  erljebt  fie  fid)  bod)  3U  ben  großen  5ragen  bes  nationalen  Dafeins,  fie 
roirb  allmäf)lid),  wenn  aud)  mit  (Einf d)ränf ungen  eigener  Art,  p  0 1  i  t  i  f  d). 
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IDir  !önncn  biefe  dnttDitflung  oerfolgen  an  ber  für  biefe  Seit  d)araf= 
tcriftifdjen  flusbrurfsform  ber  öffentltd)en  BTeinung,  ber  periobilcf)en 

Preffe  ober,  toie  man  bamals  fagte,  ben  tDocf)en[d)ri|ten.  Sie  be= 
ginnen  mit  einer  Dorroiegenb  tDiffenfd)QttIid)=moraIifd)en  Hufflärung, 
bann  folgt  eine  äftf)etifd)=praftifd)e,  enblid)  eine  moraIi|d)=poIitifd)e. 
Die  crfte  ©ruppe  oertritt  dfjriftian  (IFjomafius,  ber  eigentlid)e 
Ba!)nbred)er  ber  flufflärung  in  Deutfd)Ianb.  Sein  3iel  ift  bie  feine 
Bilbung  für  bie  Deutfcfien,  ber  IDeg  basu  nod)  bie  unbebingte  nQd)= 
atjmung  ber  5i^aTT3ofen.  Die  3rDeite  Stufe  be3eid)nen  bie  fogenannten 
moralifdjen  IDod)enfd)riften.  f}ier  tritt  bem  (Einfluß  5i^a^freid)s 
ber  (Englanbs  entgegen.  Die  Rid)tung,  3U  beren  Dertretern  Bobmer, 
Breitinger,  Brocfes  unb  (5ottfd)eb  geljören,  ift  für  bie  neube= 
lebung  bes  beutfcf)en  (Bef(I)macfs  entfcf)eibenb  roiditig  getoorben,  aber 
fie  ift  nod)  gan3  unpolitifd).  Tflan  tjat  bemerft,  ba^  ficf)  in  bem  um= 
fangreid)en  Briefcoedbfel  eines  fo  cinflufereid)en  ITIannes  roie  (Bottfd)eb 
faum  ein  ober  sroei  Äußerungen  poIitifci)er  Hatur  finben. 

THit  ber  3tDeiten  f^älfte  bes  1 8. 3at)rt)unberts  getjt  bann  aud)  burdj 
bas  politifdje  £eben  ber  Hation  ein  frifd)er  3ug.  Die  IHänner,  toeldje 
je^t  publi3iftifd)  aufflärenb  3U  toirfen  fudjen,  finb  alle  politifer. 

Da  ift  Sd)  103er,  ber  non  (Böttingen  aus  mit  feinem  „Brieftoedifel" 
unb  feinen  ,,Staatsan3eigen"  bie  „Publi3ität"  3U  einer  neuartigen  unb 
balb  aud)  an  ben  f)öfen  gefürdjteten  IDaffe  mad)t.  Da  ift  in  Sd)tDaben 
5riebrid)  Karl  IKofer,  ber  in  feinem  patriotif d)en  flrd)iD  für 
Deutfd)Ianb  einen  Reidjspatriotismus  auf  ber  (5runblage  bes  „alten 

Red)ts",  aber  mit  ber  auffläterifdjen  Vertiefung  bes  Staatsbegriffs 
Derfid)t.  Reben  iljm  ber  genialifd)e  Sd)ubart,  beffen  im  IDirtsIjaus 
unb  beim  Bier!rug  biftierte  Deutfdje  dfjronif  gleid)3eitig  bem  aufge= 
flärten  Defpotismus  unb  einem  bemotratifd)en  Republifanertum  t)ul= 
bigt.  Dor  allem  aber  3uftus  ITtöfer,  ber  aus  ben  f)iftorifd)en  fln= 
tiquitäten  bes  ©snabrüder  £änbd)ens,  in  benen  er  lebte,  aber  aud) 
beeinflußt  burd)  ben  flnblid  (Englanbs  bie  großartige  flnfd)auung  oon 
ber  tDirtfd)aftlid)en  (Bröße  Deutfd)lanbs  im  ausgel)enben  Rlittelalter 
geroann  unb  „unter  bem  Bilbe  einer  mobernen  f^anfa  bie  tübnen 

£inien  eines  fünftigen  Solloereins  3U  fd)auen  toagte". 
IDenn  alfo  bie  politifierung  Deutfd)lanbs  oon  ben  moralil.^en  3bccn 

ber  flufflärung  aus  bod)  fd)ließlid)  Derl)ältnismäßig  fd)nell  erfolgt  ift, 
fo  f)at  baxan  einen  bcbeutenben  flntcil  bas  flu f treten  5riebrid)s  bes 
(Broßcn.  ITTit  if)m  getoann  Dcutfd)lanb,  toas  ifjm  lange  gefeblt  l}at, 
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eine  politifdje  perfönlidjfeit,  bie  5reunb  unb  5einb  stoang,  ftd)  mit  iljr 
3U  befd)äftigen. 

(Es  ift  gctüi^  eine  ber  merfroürbigften  Satfac^cn  unferer  (5cfci)id|tc, 
ba^  ein  ̂ errfd)er,  ber  bei  allen  feinen  poIitifd)en  f)anblungcn  Iebig= 
lidj  bas  3iel  ber  Pergröfeerung  unb  (Ertjaltung  feines  Staates  Ijat,  mit 
einmal  ber  TITittelpunlt  bes  patriotif djen  3ntereffes  inüeutfdjianb  toirb. 
Die  Sc^Iadjt  bei  Ro^bad)  roar  bod)  nic^t  nur  gegen  bie  5i^an3ofen, 
fonbern  aud)  gegen  bie  Reidjsarmee  gefdjiagen  toorben,  unb  boc^  ift 
ttielleid)t  feit  ber  Sd)Iad)t  bei  paoia  !ein  friegerif^es  (Ereignis  fo  nc 

tional  einijeitlid)  empfunben  toorben.  Unb  ift  es  nidjt  nod)  bejeidjnen-- 
ber,  ba^  5riebrid)  faft  no(^  größere  Popularität  als  burd)  bie  $d)Ia(^t 
bei  Ro^ad)  gerabe  bamals  bur^  bie  fjanblung  feines  (Befanbten  beim 
Regensburger  Reid)stag  getoann,  bes  fjerrn  Don  piotljo,  ber  ben  fai= 
ferlidjen  Hotarius  flprill,  als  er  iljm  bie  Reid)sad)t  gegen  feinen  t^errn 
iunbtun  roollte,  bietEreppe  tjinabroerf en  lie^  ?  (Banj  Deutfi^Ianb  Ia(^te 
ba3U,  unb  (Boetlje  errDÖIjnt  piotljo  unb  feine  Berüljmttjeit  no(^  bei  ber 
$d)ilberung  ber  IDaI)I  unb  Krönung  3oMs  H-  oon  1765.  IKan  fiel)t, 
roorauf  5i^icbri(^s  Popularität  beruljte.  3n  eine  IDelt  bes  Sormelframs 
unb  ber  ftaatsred)tlid)en  £ügen  roar  ein  RTann  getreten,  ber  Kraft 
3eigtc.  Das  ift  es,  roas  5ti«brid),  genau  fo  toie  fpäter  Bismard,  bie 
Ejer3en  ber  Ration  getoann,  gan3  gleid),  roie  feine  Saije  roar.  „tDir 

loarcn  fri^ifd),"  fagt  (Boetlje,  „be^n  was  ging  uns  Preußen  an?" 
Dennod)  begann  fd)on  bamals  aud)  bie  eigentümlid)  abforbierenbe 

Stellung  Preußens  im  beutft^en  (Beiftesleben,  bie,  feitbem  immer  fort» 
bauernb,  betoirtt  Ijat,  ba^  bie  beften  £obrebner  Preußens  unb  bie 
^aupt3eugen  für  ben  (Einfluß  bes  preu^if^en  (Beiftes  aus  anberen 

beutfi^en  Stämmen  gefommcn  finb.  (Berabe  bamals  getoinnen  in  he-- 
ftänbiger  Huseinanberfe^ung  mit  bem  Staate  5nebrid^s  bes  (Broten 
eine  fln3al)l  neuer  nationaler  Begriffe  5otm  unb  3nljalt.  1758  f treibt 
ber  $d)roei3er  3-  ®-  Simmermann  feine  S(^rift  oom  Rotionalftol3e, 

er  l)at  fic^  aus  ber  (Enge  fd)U)ei3erifd)'repubIifanif(^er  üertjältniffe  frci= 
gemad)t  unb  tourbe.  in  roeitcrer  flusbilbung  feiner  flnfidjten  ein  Be= 
iDunberer  5ricbrid)s.  Unter  bem  (Einbrurf  ber  S(^Io(^t  oon  Kuncrs« 

borf  fdjrei"  t  ber  S(^töabe  (Thomas  Hbbt  in  5i^a»^ffu»^t  an  ber  ®bcr 
feine  Sd)r.ft  „Dom  2obe  fürs  üaterlanb",  bie  profaifdje  (Ergän3ung 
3U  £effings  pt)iIotas.  5^^^^^^  Harl  lUofers  Sd)rift  „Don  bem  beut» 

fd)en  Rationalgeift",  1765  erfdjienen,  ift  aus  ber  flbtoelir  bes  „oon 
Berlin  fommenben  Solbatengeiftcs"  entftanbcn,  ber  bis  auf  Uljlanb  unb 
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Sricbrirf)  Z\)eobox  üif(f)cr  bm  $(f)tDabcn  bcn  flnfdjlufe  an  Preußen  fdjroer 
gcma(^t  I)Qt,  aber  aud)  bie  anbete  Rid)tung,  bie  im  19.  3ai)tl)unbert 
in  Paul  Pfiser  unb  (Buftao  Rümclin  toeiterleben  follte,  i[t  bamals  in 
S(^roaben  f^on  oertreten.  Srf)ubart  fal)  in  ̂ riebrid)  bas  3beal  bes 
roeifen  Blonar^en,  beffen  bebadjtfam  fortfdjreitenbe  (Befe^gebung  er 
anbäd)tig  berounbert.  Unb  enblid)  gab  ber  Sad)[e  £effing  in  feiner 
nitnna  üon  Barnljelm  ber  beutfd^en  £iteratur  bas  erfte  StM  üon  „doII^ 

fommcnem  norbbeutfdjem  nationalgcfjalt".  (Er  fdjuf  in  Hielüjeim  nad) 
öcm  ITTufter  bes  preu^ifd)en  (Dffisiers,  coie  er  il)n  in  (Eroalb  von  Kleift 
lennen  gelernt  I)atte,  ben  Sijpus  eines  Stüds  neuer  Deutfdjijeit,  bes 

tDortlargen,  äu^erlit^  rauljcn,  aber  innerlid)  3arten,  etjrlidjen  unb  ibe= 
aliftifdjen  ITTenfc^en,  mie  et  bann  in  Boi)en,  dlauferoi^,  Sd)arnljorft  in 
(Erfd|einung  getreten  ift.  Unb  ber  König  im  Jjintergrunb,  aber  bod) 

cigentlid)  bie  f^auptperfon,  d^arafterifiert  fd)on  burd)  ben  epigramma= 
ttf(^en,  aud}  in  feiner  Reihenfolge  fo  bebeutfamen  Husruf  bes  retja= 

bilitietten  delltjeim:  „IDeldje  (Betedjtigfeit!  n)eld)e  (Bnabe!" 
flbet  biefe  tDirtung  eines  {riegerifd)en  unb  aufgeflärten  Defpotis« 

mus  roar  um  fo  metjr  bef<^ränft,  als  er  nid)t  in  beutfd)er  Kultur  rDur= 
3clte,  \a  fid)  oon  iljr  berou^t  abtoanbte.  (Jr  tourbe  in  feiner  IDirfung 
auf  bas  beutfi^e  (Beiftesleben  ergänst  unb  übertroffen  oompietismus 
unb  ber  pijantafiebetoegung. 

Der  Pietismus  (5eIIerts  fd)uf  b^n  Deutfd)en,  roie  (5oet{)e  fagte,  bas 

5unbament  einer  fittlic^en  Kultur,  ber  Klopftods  gab  ifjnen  imTnef= 
fias  ein  nationales  (Epos;  t)ielleid|t  ber  ftärffte  Betneis  für  bie  (5rün= 
bung  biefer  Kultur  auf  ber  ̂ römmigfeit.  Klopftod  fanb  bmn  aud)  bm 

tüeg  3U  ber  eigentlid)  nationolen  (Bebanfenroelt,  frcilid)  in  ber  tounber-- 
liä^tn  Dermummung  bes  (Eeutonismus,  aber  bod)  toirffam  bamals  unb 
in  ben  Befreiungsfriegen. 

Die  pi)antafiebeu)egung  aber  tat  mit  fj  er  ber  ben  großen  $d)ritt 

3ur  (Erfaffung  bes  Dölfifd)en  als  bes  nät)rbobens  aller  tDal)ren  gei= 
ftigen,  insbefonbere  aller  Iiterarifd)cn  €nttoirfIung.  Don  biefer  ging 
fie  aus,  aber  fie  gelangte  balb  3U  5oIgerungen,  bie  über  bas  Iiterarifd)e 
(Bebiet  l)inausrcid)ten.  $d)on  im3a^te  1765,  als  einunb3rDan3igiäI)ri= 
gcrTITenfc^,  l)atte  I^erber  bie5rcige  aufgetoorfen:  traben  tuir  nod)  bas 
Publifum  unb  bas  üatcrianb  ber  fliten?  unb  I)alte  fie  oerncint.  IDir 
t)aben  il)r  Daterlanb  nid)t,  weil  bei  ben  flitcn  bie  Datcrlatibsliebe  bie 
l)öd)fte  moraIifd)e  Binbung  toar,  bei  uns  ftel)t  über  if)r  bas  aus  bem 
d)riftlid)en  (Bemeinfd)aftsbetou^tfein  abgeleitete  incnfd)t)citsibeal,  roiv 
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I)aben  if)r  publüum  lüdjt,  rocil  bet  beutfdjen  Hation  roie  ber  äufecrc 
fo  ber  innere  3u[ammenl)ang  fel)It,  toie  ber  (Bemeinfinn,  ber  baran 
benft,  beutfd)  3U  fein  auf  eigenem  rDot)lbefd)ü^tem  Boben,  fo  bie  gc= 
meinfame  patriotifd)e  Bilbung.  Beibes  toill  t}erber  fdjoffen,  unb  fo 
üollßieljt  er  eine  boppelte  folgenfdjtoere  (BIei(i)fe^ung:  bas  I}umani= 
tätsibeal  ift  sugleid)  bas  3beal  ber  ir>al)rl)aft  beutfc^en  (Entroicflung, 
bie  beutfd)e  Hation  aber  ift  in  iljren  (Brunbeigenfd)aften,  bie  HTut  unb 
üreue  fjei^en,  bie  berufene  Trägerin  biefes  3beals,  roie  il)re  Spradje 
ber  flusbrucf  ber  IDatjrljeit  ift.  Sie  ift  bas  Dolf  ber  3ufunft;  rDäI)renb 
5ranfreid)  im  Dcrfall  ift,  fteigt  Deutfdjianb,  unb  einmal  roerben  bie 
legten  bie  crften  fein.  Das  finb  (Bebanfen,  bie  Ijunbertfältigc  S^^^^ 
getragen  I)aben.  tDir  toerben  iljnen  in  ber  5oIge3eit  oft  genug  begeg* 
mn.  Die  näc^fte  XDirfung  übten  fie  in  Stra^urg  auf  ben  jungen 
(Boetlje. 

Diefe  tDirfung  liegt  ßutage  in  ben  Blättern  Don  beutfdjer  Art 
unb  Kunft,  bie  f)erber  im  VXni  1773  in  {^amburg  erfd)einen  lie^. 
Don  beutfcf)cr  Art  unb  Kunft  töirb  gefprodjen,  bcnn  beibes  geljört  für 
Jjcrber  unb  (Boettje  3ufammen.  So  fpridjt  benn  fjerber  felbft  über 
(Dffian,  bie  lieber  ber  alten  üölfer  unb  Sljafefpeare,  Blöfer  fteuert 
ein  Stürf  aus  ber  Dorrebe  3U  feiner  (Dsnabrücfifdjen  (5cfd)id)te  bei,  roie 
^erber  rütjmte,  ber  erften  beutfd)en  (Befd)id)te,  bie  mit  beutfdjem  Kopf 
unb  t}cr3en  gefd)rieben  fei,  (Boettje  aber  toibmet  ben  IKanen  (Ertoins 
Don  Steinbacf)  einen  t^pmnus  auf  bas  Stra^burger  ITTünftcr.  (Es  ift 
bie  crfte  Red)tfertigung  ber  gotifdjen  Baufunft  in  unferer  £itcratur. 
Die  italienifd)en  fjumaniften  f)atten  gotifd)  mit  barbarifd)  gleic^gefe^t, 
bie  Deutfd)en  bies  lange  gläubig  nadjgefprodjen.  3e^t  natjm  (Boetlje 
bie  Sa(^e  anbers.  Diefe  gotifdje  Baufunft,  „bas  ift  beutfdje  Baufunft, 
ba  ber  Italiener  fid)  feiner  eigenen  rüfjmen  barf,  oiel  loeniger  ber 

5ran30s".  „Unb  Don  ber  Stufe,  auf  u)eld)e  €rtoin  geftiegen  ift,  roirb 
if)n  feiner  fjerabftofeen.  ̂ ier  ftefjt  fein  IDerf,  tretet  i)in  unb  erfennt 
bas  tieffte  (Befüt)!  Don  tDafjrf^eit  unb  Sd)önf)eit  ber  öerfjältniffe,  tDir= 
fenb  aus  ftarfer,  reid)er,  beutfdjer  Seele  auf  bem  eingefdjränften,  büfte== 

ren  Pfaffenfd)aupla^  medii  aevi." 
Der  bid)terifd)e  Husbrucf  bicfer  Ridjtung  ift  (Boctf)cs  (Bö^.  Un« 

mittelbar  angeregt  burd)  eine  flbfjanblung  3uftus  Ttlöfers,  ber  in  ben 
3citen  bes  5auftred)ts  bie  fjerrlidjften  Seiten  beutfd)er  (EI)rIid)feit, 
ITIännlidjfeit  unb  Ritterlid)feit  fa!),  fjat  (Boctfjc  bie  3eit  unb  feinen 

fjelben  gleidjmä^ig  ibealifiert.  (Bö^  roar  ni(f)t  einer  ber  ebelftcn  Deut= 
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fd)cn,  u)ic  (BoctI)c  glaubte,  nid)!  ber  branc  TTIann,  öcfjen  flnöenten  er 
3U  retten  getjabt  Ijätte,  öie  5reil)eit,  für  bie  er  fodjt,  roar  bieHnarc^ic. 
Aber  roar  nid)t  bies  roirflid)  bas  Kennseidjen  ber  beutfdjen  (Juttoicflung 

gecoefen,  ba^  gerabc  bie  Beften  „5tßif)eit  mit  Staatlofigfeit  Derir)ed)= 

feiten"?  Unb  toie  roar  bas  3nnere  ber  3eit  gefeljen!  Die  5amilien= 
fjenen  auf  (Bozens  Burg,  ber  f}ofI)aIt  beim  Bifci)of  Don  Bamberg,  bie 
Reicf)sftäbter  mit  itjrem  minus  von  rDir!Iid)er  I^elbenljaftigfeit,  ber 
Bruber  ITtartin,  bcm  es  bas  J}er3  abbrücft,  ba^  er  ein  ITIönd)  fein  mu^. 

Die  3eitgenoffen  erfannten  fofort,  ba^  man  Ijier,  nidjt  in  ben  I}cr= 
mannstDÖlbern,  auf  ed)t  beutfd)em  6runb  unb  Boben  fei,  unb  (5ö^ 
trat  neben  delltjeim  als  (Exqän^nnq  bes  beutfd)en  Q!t)pus.  3n  if)m  roar 
Dcrcinigt,  roas  bie  tlation  an  aftioen  (Eigenfd)aftcn  it)res  unftaatlidjen 

dljarafters  mitneljmen  follte  aus  iljrer  Dergangenljeit  in  bie  Sufunft.— 

Dicfc  „cmcrgierenbe  Deutfd)t)eit",  bie  fid)  fo  an  ber  (Brense  beutfdjen 
IDefens,  in  bcm  bamals  nod)  burdjaus  I)albfd)läd)tigen  (Elfa§,  ftürmenb 
unb  brängenb  erijob,  f)ätte  ber  Anfang  coerben  follen  3U  einer  neuen 

großen  bcutfdjen  Kunft,  angefnüpft  an  f}ans  $ad)s,  Dürer,  bas  5auft= 
bud);  alfo  bort  bie  ßäbm  roieberaufnetjmenb,  roo  ber  gro^e  Brud) 

unfercr  Staats=  unb  Doltsentroidlung  fie  abgeriffen  fjatte. 
Hber  bie  flusreifung  bes  Sturmes  unb  Dranges  in  biefem  Sinne 

rourbe  abgefdjnitten  burd)  ben  Heul) um anismus.  (5oetI)e,  ber  fic^ 
1770  für  (Erroin  uon  Steinbad)  unb  bie  I)ol3gefd)ni^tcften  (Beftalten 
Dürers  begciftert,  entfliefjt  1786  aus  ber  rauljen,  norbifdjen  Umrocit 
naö:}  3talien.  Arn  (Barbafec,  roo  fid)  auf  fleinftem  Raum,  fid)tbarer 
als  DieIIcid)t  irgenbroo  fonft,  norbifd)e  unb  füblänbifd)c  Hatur  entgegen» 
fommen,  roerben  il)m  bie  (Beftalten  feiner  3pl)igenie  lebenbig,  er  fud)t, 
roic  biefc  felbft,  bas  Zanb  ber  (Bried)en  mit  ber  Seele.  Unb  als  er  bann 

nad)  IDeimar  l)eimfommt  unb  Sd)iIIer  finbet,  ba  ftö^t  if)n  ber  Did)' 
ter  ber  Räuber  roie  eine  unangenetjme  (Erinnerung  an  feine  eigene 
Dergangenl)eit  ah.  (Er  erfennt  erft  fpäter,  ba^  Sd)iIIer  felbft  längft 
aud)  fd)on  bie  IDegc  3U  ben  (Bried)en  gegangen  roar,  ba^  er  in  ben 
Künftlern  unb  ben  (Böttern  (5ried)enlanbs  äl)nlid)er  Set)nfud)t  flusbrud 
gegeben  l)atte,  roie  bie  geroefen  roor,  bie  (5oetl)e  felbft  nad)  3tülicn  trieb. 

(Es  roar  eine  tüanblung,  bie  befonbers  für  eine  (5efd)id)te  bes  bcut= 
fd)en  Hationalberou^tfeins  bes  Hadjbenfens  roert  ift.  IPic  roar  fie  mög= 

iid)  geroorben?  Klinger,  ber  ja  mit  feinem  Drama  „Sturm  unb  Drang" 
ber  gan3en  Berocgung  bm  Hamen  gegeben  I)atte,  fagte,  bies  gan3e 
roilbe  CEun  fei  bod)  nid)ts  anberes  geroefen  als  bas  Sud)en  nad)  einer 
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5orm,  bic  uns  bcljage.  „ina(^tcn  toir  eine  Hation  aus,  fo  Ijätten  toir 

biefe  5orm  geroife  fd)on  Dorgefunben." 
flifo  bic  tumultuari|d)e  ücrgangentjeit  ber  Hation,  bic  fid)  ja  bis 

auf  bcn  I)cutigen  ü^og  poctifdjcr  (Beftaltung  faft  un3ugänglid)  crroicfen 
ijat,  Dcrblafet  r»ov  bicfcn  (Bciftcrn,  je  meljr  fic  reifen.  ITIan  fud)t  eine 
5orm,  unb  biefe  fann  bie  beutfrfje  (Entroiilung  nidjt  liefern.  Die  poIi= 
tif(^e  (Begentoart  bot  nur  dnge  unb  Drud,  ber  bas  „Unenblid)fcits= 

gefül)I  ber  ?)QX^en"  3U  einem  S(f)mer3  machte,  bie  Dergangenl)eit,  bie 
poIitifcf)e  roie  bic  geiftige,  roar  tot  ober  fonnte  bod)  bm  gärcnben  ITtoft 
ni(^t  in  fid)  fangen. 

So  DoIl3og  fid)  auf  geiftigem  (Bebiete,  toas  fid)  in  ber  5tül)3eit  ber 
Hation  auf  politifc^cm  DoIl3ogen  l)atte.  Die  Stufe  eines  neuen  Hatio= 
naiismus  roirb,  faum  erreid)t,  überfprungen  3ugunften  eines  neuen 
UniDcrfalismus.  Unb  biefer  toar  ja  roieberum  längftoorgcbilbct.  IDenn 
f)crber  ben  Dcutfd)en  eine  befonbere  Stellung  in  ber  3u!unft  ber 
lTtenfd)t)eitsenttotdIung  3urDtes,  fo  I)atte  er  ben  (Brie d)cn  biefelbe  Be= 
fonberi)eit  in  ber  Dergangenl)eit  3ugefprod)en.  Sic  allein  enttoideln  fid) 
naturgemäß,  (Bried)enlanb  ift  ber  Hempcl  unb  I}ain  ber  f(^önenHatur 
getDorben.  Aus  btn  tDcrten  ber  (Bried)cn  fprid)t  ber  (Benius  ber  Tncnfd)= 
I)eit  rein  unb  oerftänblid)  3U  uns. 

So  tritt  bas  neue  3beal  auf,  bas  fd)ließlid)  bod)  nur  eine  neue  $ox' 
mulierung  bes  älteren  ift:  Bilbung  3urt}umanität,ITtenfd)I)etts' 
b Übung.  Die  Spi^e  roar  I)öf)er  gefegt,  als  fic  bie  ältere  Richtung  ber 
flufflärung  geroiefen  I)atte.  Dafür  l)atte  man  aud)  bm  Boben  bes  na= 
tionalen  (Erbreic^s  no6)  mel)r  unter  ben  $ü^en  Dcrioren.  £cffing  f)atte 
ben  Patriotismus  bod)  nod)  als  eine  f)croifd)c  Sd)tDad)t)cit  gelten  laffen, 
Sd)iIIer  aber  nannte  1 789  bas  Daterlänbifd)c  3ntercffe  nur  für  unreife 

Hattonen  rDid)tig.  Die  Hationen  finb  il)m  —  unb  tDieüieIme!)r  nod) 
(BoetI)C  -  5ragmente,  roanbelbare,  3ufäIIige  unb  u)illfürlid)e  formen 
ber  rflenfd)l)eit,  unb  bic  Xcnicn  Don  1796  cmpfel)len  ben  Dcutfd)cn 
bic  Bilbung  3um  freien  ITtenfd)entum,  ba  fie  bod)  nic^t  I)offcn  bürften 
fid)  3ur  Hation  3U  bilbcn. 

Aber  man  röürbc  irren,  toollte  man  bie  Bebeutung  ber  (Enttoidlung 
oon  cinunbeinl)alb  3at)rt)unberten  feit  bem  IDeftfäIifd)en  5rteben  nur 
in  biefen  Hegationen  fel)en.  (Brotes  roar  in  biefer  3eitfpannc  aud)  für 
bas  nationale  Betou^tfein  gefd)affcn.  Die  rationaIiftifd)C  flufflärung 
t)atte,  roie  gefagt,  bic  Sd)ranfen  tonfcffioneller  Sonberung  niebriger 
gcmad)t.  Sie  ̂ at  (Dfterreid)  unb  Bat)ern  nad)  faft  3roei  3at)rf)unbertcn 
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bes  Sonberlebens  roieber  mit  ber  beutfd)en  Kultur  oerbunben.  Bei 
3of  ef  II.  traten  bie  gemeinbeutf(i)en  3been  gan3  anbers  I)erDor  als  bei 

5riebrid)  bem  (Broten.  Klopftocf,  IDielanb,  £effing  liahen  auf  il)n  ge= 
I)offt.  3n  bem  Bat^ern  ÜTar  3ofefs  IIl.  Ijaben  3  cfftatt  unb  bielTTänner 
ber  flfabemie,  unterftüt^t  von  ber  liberal  benfenben  ®rbensgeiftli(f)!eit 

ber  Benebiftiner  unb  fluguftiner,  ben  Kampf  mit  bem  Sijftem  ber  geifti= 
gen  flbfd)Iie^ung,  bas  bie  3efuiten  üerförperten,  mit  (Jrfolg  gefüljrt. 
IDeftenrieber  toirfte  unermüblid)  für  £ef fing,  I^erber  unb  toenigftens 
anfangs  aud)  für  Kant.  Sogar  am  ITTünd)nerjefuitengr)mnafium  naijm 
man  (Bellert  3um  Dorbilb,  unb  ein  £ef)rer  erflärte  feinen  Sdjülern 
prioatim  bie  Sd)ön^eiten  von  Klopftocfs  Ttlcffiabe.  3n  Bamberg  trat 
5ran3  £ubtDig  von  (Ertljal  in  Pcrbinbung  mit  bem  preufeif d)en 
Sd)uIreformer  (Eberijarb  von  Rod|orD,  unb  peftaIo33is  (Jinflu^  ift  DÖIIig 
interfonfeffionell. 

Aber  noij  rDid)tigcr  tourbe,  bafe  bie  rationaIiftifd)e  Hufflärung  bin 
Deutfd)en  im  allgemeinen  roieber  öffentlidje  3ntereffen  gegeben 
t)atte.  Blühte  bie  faft  ausfd|Iie^Iid)e  Betonung  bes  IDoI)Ifa!)rts3tDecfs 
im  Staate,  bei  ber  politifcfjen  Serfplitterung  Deutfc^Ianbs,  notroenbig 
partüulariftifd)  roirten,  fo  3crftörte  fie  bocb  enbgültig  ben  beutfd)en 
Prioatmenfdjen.  (Ein  allgemeines  (5efü{)I  bes  DortDärtsfommens  unb 
bes  üorcoärtsgetommenfeins,  unb  3tDar  in  einer  getoiffen  nationalen 

Begren3ung,  ift  unoerfennbar.  „Diefe  frieblid)  roetteifernben  Beftre= 

bungen",  fagt  Kante  Don  biefer  3eit,  „befcf)äftigten  alle  (5eifter;  fie 
gaben  bem  beutfdjen  Daterlanbe  bzn  dfjaratter  einer  gebilbeten,  in 

allfeitiger  ̂ oi^tentroicflung  begriffenen  IDelt." 
Had)  anberer  Rid)tung  toirten  Klopftocf  unb  biepi)antafiebeujegung. 

Sie  Dert)elfen  bzn  Deutfdjen  nad)  einer  langen  5eit  bes  (Bebrücftfeins 

toicber  3U  einem  befonberen  Stol3e,  3U  ber  nieinung,  ba^  fie  ®rigi= 
naie  feien  ober  bod)  es  roerben  müßten.  Sie  3erftören  btn  beutfdjen  pi}i= 
lifter.  Bas  IDort  Deutfd)l)eit  fommt  auf.  IDielanb  bemerft  in  einem 
fluffa^  über  beutfd)en  Patriotismus  im  llTai  1793,  bas  IDort  fei  in 

feiner  3ugenb  uöllig  unbefannt  geroefen,  toic  er  fid)  aud)  nidjt  ent= 
finnen  fönne,  ba^  er  bamals  bas  EDort  beutfd)  eljrenljalber  nennen 
gel)ört  Ijabe.  Hun  toerben  bie  geiftigen  flngelegenljciten  ber  Hation 
eine  üaterlänbifd)e  Sad)e.  Das  beutfd)e  nationaltl)eater,  bas  £ef fing 
naii  bem  oerunglücften  t^amburger  üerfud)  mit  bitterer  3rome  fo  lange 
für  unmöglid)  erflört  Ijatte,  als  es  ber  fittlidje  (Iljaratter  ber  Deutfdjen 

fei,  teinen  eigenen  dljaratter  l)aben  3U  u)ollen,  erftanb  faum  1 5  '}ai]V( 
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öarauf  in  lTlannt)eim,  unb  bie  beutfdje  Bütjne  enttDud)s  [o  |(^nell  ber 
f)errfd|aft  bcs  fluslanbes,  ba^  Sdjiller  (Boct^e  redjtfertigen  mu^tc,  als 
er  ben  1Hat)omet  Doltdres  auf  bie  Büljne  brad)te.  3m  flnfdjlu^  an 

ben  5ürftenbunb  5riebrid)s  bes  (Broten  —  ein  Bünbnis,  bas  mit  [einem 
tDiberftreit  gegen  bie  tienbensen  3ofefs  II.  übert)aupt  eine  äi)nlid)e 

Art  von  patriotifdjer  (Erregung  roenigftens  an  bie  beutfdien  5ürften= 
!)öfe  brad)te,  toie  einft  ber  Streit  5toifd)en  Bcrtljolb  von  I)enneberg 

unb  TTIajimilian  in  bie  beutfdje Hation  —  benftKarI5riebrid)  von 
Babcn,  ein  aufgeflärter  pi)t)fio!rat  unb  Korrejponbent  bes  älteren 
TTTirabeau,  an  einen  beutfdjen  (Beleljrtenbunb,  ein  erftes  patriotifd)es 
3n[titut  für  bm  flilgemeingeift,  unb  ̂ erber  mad)t  bafür  bie  Statuten. 
Klopftods  ganses  fpäteres  Z^bm  ift  erfüllt  tjon  nationaIbeutfd)en 
(Entroürfen,  eine  beutfdje  (Befd)id)te,  eine  beutfd)e  flfabemie  unb  anberes 
berart  plant  er.  Sogar  an  eine  beutfdje  Hationaltradjt  benft  man  unb 
beginnt  fid),  roie  in  bm  Seiten  bcs  I}umanismus,  nai^  einem  beutf(^en 
Red)t  3U  fei)nen.  ITTan  pries  es  an  $riebrid)  TDilljelm  II.  oon  Preußen, 
ba^  er  bie  Berliner  Hfabemie  beutfd)  mad)en  toollte,  unb  ba^  er  gleid) 
nad)  feinem  Regierungsantritt  3u  bem  Sd)aufpieler  Döbbelin  fagte: 

„IDir  finb  Deutfd)e  unb  roollen  Deutfd)e  bleiben."  Unb  ITIosart  fjatte 
fd)on  als  3üngling  bas  3iel,  „ber  beutf^en  Hationalbüfjne  in  ber 

ITTufif  empor3ul)eIfen". 
IDas  fo  Rationalismus  unb  ptjantafiebetoegung  für  bcn  beutfctjen 

(Beift  getDonnen  tjatten,  bas  Ijat  ber  Heuljumanismus,  in  btefem  punfte 
ber  ed)te  naci)fal)re  bes  J^umanismus  bes  1 5.  unb  1 6.  3a^Tl)unberts, 
umgrenst  unb  fefter  bcftimmt.  Was  bie  Ration  nad|  it)m  tft  unb  fein 
roill,  I)at  niemanb  beffer  ausgebrüdt  als  Sdjillcr.  „Deutfd)esReid) 

unb  beutfd)enation",  fagt  er,  „finb3toeierleiDinge.  DielTTaie= 
ftät  bes  Deutfd)en  rut}t  nie  auf  bem  f^oupte  feiner  dürften,  flbgefonbert 
Don  bem  politifdjen,  Ijat  ber  Deutfdje  fid)  einen  eigenen  IDert  gegrünbet, 
unb  nsenn  aud)  bas  3mperium  unterginge,  fo  bliebe  bie  beutfc^e  IDürbe 
unangefod)ten.  Sie  ift  eine  fittlid)e  (Brö^e,  fie  tooljnt  in  ber  Kultur 
unb  im  (Eljarafter  ber  Ration,  ber  Don  itjren  politif^en  Sd)idfalen 
unabt)ängig  ift.  3nbcm  bas  politifdje  Reid)  roanlt,  I)at  fic^  bas  geiftige 

immer  fefter  unb  oolltommener  gebilbet." 
IDir  feljen:  gecoonnen  ift  ber  Begriff  ber  neuen  beutfd) en  Kul  = 

turnation.  Diefer  Begriff  roar  minbeftens  ebenfo  pljantaftifd)  wie 
ber  Kulturbegriff  bes  alten  f^umanismus  unb  ebenfofeljr  bas  (Ergebnis 
ber  Bilbung  einer  einseincn  (BefeIIfd)aftsfd)id)t  toie  ber  ber  ritterlid)eu 
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Kultur.  Aber  er  mar  unenblid)  oicl  großartiger  in  feiner  Hnlage,  un= 
cnblidi  Diel  tiefer  in  feiner  (Erfaffung  Don  ̂ nbioibualität  unb  DoIJsge* 
meinfijaft,  unenblid)  oiel  umfaffenber  in  feiner  Beaieljung  3U  ben  cin= 
seinen  Besirfen  bes  geiftigen  £ebens  ber  Hation. 

Sein  Jjauptmangel  lag  in  feinem  Derljältnis  3um  Staatsbegriff. 
Daß  bie  beutfdje  Hation  no^  ein  Staat  fei,  ift  für  bie  (Träger  biefes 

Kulturbegriffs,  ben  neuen  Staub  ber  „(Bebilbeten",  minbeftens  un= 
toaljrfi^cinlid),  baß  fie  es  einmal  geroefen  ift,  ift  gleidjgültig.  Daß 
il|r  5oTftbeftei)en,  aud)  als  Kulturnation,  Don  ber  (Betoinnung  eines 
neuen  ftaatlid)en  3ufammenl)angs  abt)ängt,  bas  follen  eben  biefe  (5e= 
bilbeten  erft  in  bem  oölligen  3ufammenbrud)  ber  alten  (Drbnungen 
innetoerbcn. 

2.  Kulturnatton  un()  Hattonaljtaat. 
Der  3ufammenbrud)  fam  burd)  bie  5tan3Öfi)d)e  Reoolution.  IDir 

finb  gcrooijnt,  fie  in  itjrem  gansen  Derlauf  roie  ein  (Ereignis  unferer 
eignen  (Befd)id)te  3U  betradjten.  (Ein  (Ereignis  in  ber  (Befd)id)te  unferes 
nationalen  Beroußtfeins  ift  fie  getoiß.  Das  i^ahm  au6)  bie  3eitge= 
noffen  fofort  empfunben.  £ängft  beoor  bie  Reüolution  felbft  nad) 
Deutfd)Ianb  fam,  finb  alle  Blide  auf  Paris  gerid)tet,  unb  nun  3eigte 
ft(^,  baß  bie  lDod)enfd)riften  $d)IÖ3ers,  Sdjubarts,  10edl)erlins,  ITTöfcrs 
bod)  nidjt  umfonft  jaljrseljntelang  an  ber  Politifierung  ber  Hation 
gearbeitet  Ijatten.  $a\t  plö^Iid)  fd)einen  biefe  bisf)er  nur  äfttjetifd) 

unb  pf)iIantf)ropifd)  intereffierten  inenfd)en  fid)  in  ein  Dolf  oon  poli^ 
tifern  üerroanbelt  3U  }:iahQn.  (BoetI)e  fal)  bas  mit  Betroffenljeit  unb 
Kränfung  unb  fd)rieb  bamals  bas  (Epigramm: 

Sranjtum  öränget  in  öiefcn  Derroorrencn  (Eagen,  roie  el^mals 
£ut{)crtum  es  getan,  ruljige  Bilöung  3urücf. 

3n  ber  lEat  ftanb  er  oon  oornljerein  3ur  5^an3öfifd)en  Reüolution, 

roie  (Erasmus  3ur  Reformation  £ut!)ers:  er  fürd)tete  uon  bem  ,,(ru= 

mult"  (Befaljren  für  bie  Sad)e  ber  ruljigen  Bilbung.  (Er  fdjioß  fid) 
it)r  nid)t  an,  nid)t  roeil  er  fursfidjtiger,  fonbern  roeil  er  roeitfidjtiger 
roar  als  bie  3eitgenoffen.  Aber  3unäd)ft  roar  er  mit  btcfer  i^altujig 
nid)t  minber  Dcreinfamt  roie  (Erasmus  in  ben  ITlaicntagen  ber  Reform 
mation.  Die  Stimmung  Dcutfd)Ianbs  fam  ber  Reüolution  faum  roeni= 
gcr  entgegen  roie  bie  5ranfreid)s.  tDo  roaren  ftärfcre  ITIanifefte  für 
bic5teif)eit  möglid)  als  inSd)iIIers3ugenbbramen?  lüas  roaren  felbft 

bie  Habelftidje  gegen  bas  ancien  rejjime  in  Beaumard)ais'  5igaros 
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J)od)3eit  gegen  £effings  Kculenfdjläge  in  (Emilia  (Balotti!  $üx  bos 
Iiterarifd)c  Deutfd)lanö  uor  ber  Reoolution  toaren  bic  Surften  Kned)te 
ber  Konoention  unb  ber  tUobe,  bie  Solbaten  Sölbner  unb  5Iei[<i)ßr= 
fnecf)te,  unb  gerabe  ber  aufgeflärte  Hbfolutismus  I)atte  bie  TUenfdicn 
geleijrt,  bie  dürften,  bie  fid)  felbft  bie  Beglütfung  ber  Untertanen  als 
3iel  festen,  für  alles  (Elenb,  bas  befte^cn  blieb,  oeranttoortlidi  3U 
mad)en. 

So  feljen  toir  bie  (Bebilbeten  Deutfdjianbs,  unb  gerabe  bie  erften 
(Beifter  ooran,  mit  fliegenben  ̂ Q^nc"  i"  Ijeller  Begeifterung  in  bas 
£ager  ber  Reoolution  3iet)en.  dine  ©ppofition  oon  Bebeutung  fommt 
nur  Don  stoet  Kreifen  Ijer:  oon  ber  preu^ifi^en  Didjtergruppe,  bie 
neben  il)rer  Königstreue  aud)  ben  alten  Pietismus  als  Sdju^roeljr  gegen 
bie  attjeiftifc^e  Reüolution  I)atte,  unb  oon  ber  geiftig  tieferen  unb  töei= 
ter  toirfenben  (Bruppe  ber  I)annoüeraner  unb  Hieberfadjfen,  bie  bamals 
fd)on  ben  fo  bebeutfamen  (Begenfa^  bes  fran3Öfif(^en  unb  bes  cnglif^en 
5rctt)eitsbegriffs  erfannten.  Hber  iljre  Stimmen  gel)en  unter  in  einer 
aus  pI)iIofopI)if(^er  Hbftraftion,  bid)terifd)^  3bealismus  unb  uferlofer 
pt)iIantl)ropie  gleidjmäfeig  genährten  u)eltbürgerlid)en  Sd)rDärmerei. 

Diefer  allgemeinen  Begeifterung  fte^t  nun  gegenüber  ber  üoIIftän= 
bige  niangel  an  3!aten  im  Sinne  biefer  Begeifterung.  (Es  gibt  ein 
paar  Deutfdje,  bie  naä}  Paris  gingen  unb  bort  iljr  Sd)idfal  mit  bem 
ber  Reoolution  oereinigten,  ein  paar  anbere,  bie,  toie  (5eorg  5oi^ftcr 
in  riTain3,  il)re  Begeifterung  bort  3U  iljrem  üerberben  in  0!aten  um= 
festen.  Aber  im  übrigen  ift  alles  ruijig,  ja  ber  großen  tTteI)r3af)I  ber 
t!)eoretifd)en  Reoolutionäre  fommt  gar  nid)t  ber  (Bebanfe,  ba^  man 
in  ber  {}eimat  aud)  (Brunb  I)ätte,  Rlenfdjenredjte  3U  forbern. 

Diefe  (latenlofigfeit  roie  bie  Begeifterung  l)aben  benfelben  (Brunb. 
Sie  roaren  nur  möglid)  bei  einer  Ration,  bie  längft  getooljnt  wax, 
fid)  ein  befonbercs  Reid)  ber  (Bebanfen  3U  erbauen,  unb  ebenfo  nur 
möglid)  in  einem  Staatstoefen,  bas  fein  Körper  mel)r  toar.  Unb  toäre 
aud)  ein  IDille  3ur  2at  bagenjefen,  er  f)ätte  feinen  Hngriffspunft  ge= 
funben.  Der  Partifularismus  l)at  fid),  roie  ber  (Befd)id)tf^reiber  3o= 
i)annes  oon  ITIüller  bereits  oorausfagte,  als  ̂ ilfc  gegen  bie  Übertra= 
gung  ber  Reoolution  nad^  Deutfd)lanb  ercoiefen.  Der  IRangel  einer 
I}auptftabt,  bzn  £eibni3  unb  (Boetf)e  für  bas  geiftige  Zeben  gclegentlid) 

beflagt  I)abcn,  tDielanb  bagcgen  —  eben  aus  politifd)en  (Brünben  — 
für  einen  gern  ertragenen  erflärte,  ber  Rlangel  jeber  ©rganifation  ber 
Doruiärtsftrcbenben  Kräfte  unb  ber  einer  gefc^loffenen  bürgerlid)en 
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(Bc[cIIf(^aft  I)at  Ijier,  toie  im  Scitalter  bcr  Hufflärung,  jcöe  Hftion  aus 
bem  Dolfe  fclbft  oerljinbert. 

Daraus  aber  ergaben  fid)  ̂ wei  für  bie  tDeiterentroirflung  bcs  beut= 
jd)en  HationalbetDu^tfeins  glei(^  oerptignisDoIIe  folgen.  Die  Sran^ö- 
jifdje  Reoolution  l)at  —  barin  liegt  iljre  erfte  Bcbeutung  für  bie  3been= 
gcf^idjte,  unb  bie  5^an3ofen  \:iaben  es  bis  l)eute  immer  roieber  be^ 
fonbers  betont  —  bzn  Begriff  bes  Patriotismus  feiner  raffenljaften 
unb  f)iftorifd|en  5unbierungen  beraubt  unb  iljn  in  eine  moralifdje 
(Bröfee  üertoanbelt.  (Er  roirb  fenntlid)  an  etl)if(^en  THer!maIen,  bie 
fi^  alsbalb  in  Sd)Iagtoorten  oon  einbringlidjer  €infad)I)eit  formen. 
Konnten  unferc  beutfdjen  3bealiften  nid)t  glauben,  ba^  fie  felbft  längft 

bcn  gleidjen  IDeg  gegangen  feien?  Sie  überfal)en,  ba^  jener  fran3Ö= 
fif^e  Patriotismus  ausging  oon  einer  beftimmten  etl)if(^en  fjaltung 
3um  Staate,  bcffen  (Beftalt  benn  aud)  fo  lange  oeränbert  rourbe, 
bis  er  fid)  bem  neuen  3bcal  einfügte,  ber  beutfc^c  oon  ber  Derneinung 
bes  Staates  unb  beftenfalls  üon  einer  Husbeutung  ber  Staatsformen 
in  einem  Sinne,  ben  fie  nid)t  t)atten.  Die  gan3e  Hrbeit  ber  Huseinan^ 
berfe^ung  3roifd)en  bem  ftaatlid)en  unb  bem  geiftigen  Dafein  ber  na= 
tion  blieb  bei  uns  no(^  3U  tun.  Sobann  aber  Ijat  bie  5tan3Öfifd)e  ReDO= 
lution  3um  crftenmal  in  (Europa  ein  politifd)  aftioes  Dolfstum  ge= 
f^affen,  fie  rei^t  in  btn  Zänbtxn,  bie  fie  ergreift,  aud)  bie  toibcrftrc-- 
h^nbzn  Sd)i^ten  mit  3um  Kampfe  für  ober  toiber  bas  neue  3bcal, 
bas  im  Hamen  ber  Hation  oerfünbet  toirb.  3n  Deutfc^Ianb  tritt  ba- 
oon  gar  nid)ts  ein,  unb  bamit  coirb  bei  uns  bie  Spannung  3tDif(^cn  ben 
geiftig  DorrDärtsfü!)renben  unb  b^n  betjarrenben  Sd)id)ten  bes  Dolfcs 
in  ber  innerpolitifdjen  (Enttoidlung  nod)  toeiter  gefteigert. 

ITtit  Rapolcon  befommt  bann  bie  politifc^c Stimmung  inDeutfd)= 
lanb  einen  neuen  ©rientierungspunft.  (Berabe  bie  Kreife,  bie  fid)  oor 
ben  flusfd)reitungen  ber  Reoolution  3urüdge3ogen  I)atten,  fel)en  in 
bem  Bänbiger  ber  Reoolution  einen  neuen  fjeros.  Unb  roir  begreifen, 

bafe  jene  Hrt  oon  „europäifd)em  Patriotismus",  bie  Hapoleon  un3tDei= 
fcIF)aft  in  ber  (Befinnungsroelt  ber  (Bebilbeten  uon  1809 — 14  er3eugte, 
md)t  ujenige  flnt)änger  in  Deutfd)Ianb  3äI)Ite.  (Berabe  ber  flnblicf  ber  ftaat= 
gecDorbencn  (Drbnung  bort,  bes  beutfd)en  (If)aos  I)ier  mu^te  aud)  bei 
fd)arfen  Dcn!ern,  toie  etioa  ber  bai]erifd)e  3urift  flnfelm  S^uerbad)  es 
ujar,  eine  Art  oon  religiöfer  Derel)rung  für  ben  $d)öpfer  biefer  grofearti^ 
gen  ©rganifation  crseugen.  IDas  biefer  (Bcift  ins  (Brab  ftiefe,  bas  fd)ien 
3um  5aIIe  reif.  So  oon3og  fid)  ber  Reid)sbcputationst)auptfd)Iuö  oom 

anu®  511:  3oadiimitn,   Dom  ö.  üolf  jum  ö.  Staat.  2.  flufl.  4 
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25.  Jebruar  1803  unter  mcIand)oUfd|enBetrad)tungen  öcr  Ciebljobcr 
bes  alten  beutfdjenStaatsredjts,  aber  fonft,roieberpreu^if(i)e(Befanbte  in 
Regensburg  meinte,  „auf  eine  bem  beutfd)en  Hationaldjaralter  (Etjre 

bringenbe  IDeife  mit  möglid)fter  Rut)e  unb  Stille".  HIs  ber  Rljcinbunb  ge^ 
fd)Ioffentöurbe,  entbecftenbieBai)erni!)reüerrDanbtfd)aftmitbcnBoiern 
unb  jonnten  fid)  im  (blande  ber  roiebergetöonnenen  uralten  Königsfrone. 
(Boetlje  aber  fd)rieb  auf  ber  Rücfreife  üon  Karlsbab  in  fein  (Eagebuc^ : 
„Sroiefpalt  bes  Bebienten  unb  Kut[d|ers  auf  bem  Bocf,  roeId)er  uns 

met)r  in  £eibenfd)aft  oerfe^te  als  bie  Spaltung  bes  Römifd)en  Rei^s." 
Unb  fo  gefdjal)  bie  förmlid)c  fluflöfung  bes  I)eiligen  Römif(f|cn 

Reidjes  "Deutfdier  Ration  am  6.  Huguft  1806  unter  nid)t  oiel  anbcren 
Umftänben  als  bie  bes  alten  römif(^en  Reidjcs  im  3al)re  476.  Beibe 
ftarben  an  Hltersfdjroädie.  Der  Bud)l)änbler  Palm  bü^te  es  mit  bem 

Sobe,  ba^  er  ben  "Deutfdjen  „Deutf(^lanb  in  feiner  tiefen  (Erniebrigung" 
geseigt  Ijatte;  aber  fonft  roar  Stille  ringsum,  unb  unter  ben  toenigcn, 
bie  CS  bejammerten,  toarcn  no(^  genug  foI(^e,  bie,  toie  (Boetlje  fagte, 
fid)  früt)er  nie  barum  befümmert  tjatten. 

XDav  es  ein  Dorteil  für  bie  beutfd)e  Ration  geroefcn,  ba^  bas  Rö= 
mifd)e  Reid)  fo  lange  gelebt  Ijatte?  IDenn  man  Don  einer  Staatsform 
»erlangt,  ba^  fie  bie  Kräfte  ber  Ration  ausbrüde,  fo  mu^  man  bie 
5rage  nerneinen.  Die  Rei(i)sform  Ijat  minbeftens  feit  ben  3eitcn  ber 

Reformation  nid)t  nur  aufgeljört,  ein  foldjer  Husbrud  ber  natio-- 
nalen  Kräfte  3U  fein,  fie  Ijat  aud)  burd)  it)r  Beftet|en  oerljinbert,  ba^ 
biefe  Kräfte  fid)  in  anberer  IDeife  organifierten.  Rber  man  barf 
fragen,  ob  ein  früljeres  Huf^ören  bes  Reimes  nid)t  au^  ben  Begriff 
ber  Ration  mit  ocrnidjtet  ptte.  Der  {jintoeis  auf  3talien,  too  bie  Ra= 
tion  fi^  oljne  bie  J)ülle  einer  ftaatli^en  (Einl)cit  crl)alten  ̂ at,  ocrfängt 
nidjt.  f}m  bot  bie  natürlid)e  geograptjif^e  Umgrensung  einen  (Erfa^, 
einen  anbercn  bie  burd)  bie  Renaiffance  gef(^affene  (Eintjcit  ber  gciftigen 
Kultur.  Das  eine  l)at  bei  uns  immer  gefeljlt,  niemals  ift  ber  beutf^e 

Staat  oon  „natürlidjen  (Brettsen"  umfd)loffen  getoefen,  ja,  er  l)at  ni^t 
einmal  fold)e  erftrebcn  !önnen;  bie  (Einljeit  ber  geiftigen  Kultur  aber 
entftanb  bei  uns  erft  in  bem  flugenblide,  boo  bas  Reid)  3U  (Brabe 
ging.  Sie  l)at  bann  bas  neue  Reid)  mitgefd)affen,  aber  nid)t  o^ne 
(Erinnerung  an  bas  alte,  bas  fie  no(^  erlebt  l)atte. 

Dem  Untergang  bes  alten  bcutf^en  Reiches  folgte  faft  unmittel= 
bar  ber  Sali  Preußens.   Der  Staat  5riebrid)s  bes  (Brofeen,  ber 

i 
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immer  nod)  bie  BctDunberung  ber  3cltgenoffen  geroefen  xaax,  von 
bem  Hiebuljr  nod)  im  Hpril  1806  geurteilt  Ijatte,  er  ftelje  unter  ben 
Ruinen  Deutfci)Ianbs  aufred)t,  mit  ber  Hladjt  fid)  aufred)t3uerl)alten, 
brad)  3ufammen  unter  bem  einen  Sto^  uom  14.  ©ftober,  fiel  mit 
einer  Sd)neIIig!eit,  bie  ofjne  Beifpiel  in  ber  (Befd)id)te  ift. 

3n  bzn  altpreu^ifd)  bentenben  Kreifen  loirfte  ber  Sufammenbrud) 
toie  ein  Donnerfd)Iag.  3mmermann,  bas  Kinb  eines  fo  benfenben 
Daters,  Ijat  uns  bas  für  ITtagbeburg  gefd)ilbert.  Aber  im  übrigen 
fam  bem  Hngriff  aud)  in  ben  Seelen  bie  (Ergebung  entgegen.  „(Es 

ijt  faum  glaublid),"  fagt  Borgen,  „toas  für  eine  ITTaffe  von  (Erbarm« 
lidjfeit  fid)  bermal^Ien  unter  einem  großen  Hieil,  befonbers  ber  \o'- 

genannten  gebilbeten  Stänbe,  3eigte."  Der  König  roar  oöllig  Ijaltlos, 
er  t)atte  fid)  fd)on  am  30.  ©ftober  3U  einem  Präliminarfrieben  cnt= 
fd)Ioffen;  nur  bie  IKa^Iofigfeit  ber  ̂ orberungen  Hapoleons  trieb  iljn 

Ru^Ianb  in  bie  Arme.  So  tourbe  1807  noi^mals  gefämpft.  preu^ifd)= 
(Ei)Iau  ftellte  in  ettoas  bie  (Eljre  ber  preu^ifd)en  IDaffen  roieber  I)er,  unb 
ber  bemüttgenbe  Qülfiter  $xkbe  toar  bas  (Ergebnis  ruffifdjer  Untreue. 

Unb  nun  f d)Iofe  [idf  unmittelbar  an  ben  $all  Preußens  fein  H)  i  e  b  e  r  = 
auf  bau.  Sd)arfblidenbe  politifer  roie  5^ißöri<^  (b^ni^  I)atten  iljn 
für  unmöglid)  erflärt,  Hapoleon  be3eid)net  fd)on  bei  feinem  (Ein3ug 
in  Berlin  preufeen  als  Derfd)rDunben;  ba^  er  biefen  5aftor  unter- 
fdjä^te,  ift  DieIIeid)t  ber  entfd)eibenbe  Red)enfcl)Ier  in  feiner  politif 
geroorben. 

,,DicIDieberaufrid)tung  Preußens",  fagt  Q;i)eobor  £inbner,  „ift  eins 
ber  gro^artigften  Sdjaufpiele  ber  beutfd)en  (5efd)id)te,  eine  £el)re,  roas 

TDillen  unb  IDiffen  im  Derein  oermögcn."  IDillen  unb  IDiffen,  bas 
bc3eid)net  3ugleid)  ben  befonberen  dtjarafter  biefer  (Erljebung,  gibt 
il)r  etroas  (Ein3igartiges  in  ber  (Befd)id)te  überljaupt.  HirgenbcDO  fonft 
tritt  bas  moralifdje  unb  bas  intelleftuelle  ITToment  mit  foId)er  Deut= 
lidjteit  als  Antrieb  aud)  bes  poIitifd)en  (Befd)el)ens  t)erDor;  nirgenbujo 
fonft  finben  toir  eine  foId)e  5üIIe  bebeutenber  unb  großer  (It)araftere,  bie 
uns  bie  ein3elnen  5aftoren  ber  Beroegung  lebenbig  oor  flugen  ftellcn. 

3m  ITtittelpunh  berfelben  ftel)t  bis  l)eute  unbeftritten  5i<i)te,  fo= 
wo\)\  besl)alb,  roeil  er  bie  grofje  IDanblung  ber  cSeit  3utiefft  in  fid) 
erlebt  l)at,  als  aud)  u)eil  er  neben  Stein,  ja  bod)  u)ol)l  nod)  oor  il)ni, 
ber  eigentlid)c  IDillensmenfd)  ber  (Epod)e  roar. 

IDie  bie  meiften  leibenfd)aftlid)en  llaturen  burd)lebt  aud)  5'^te 

eine  Seit,  ido  er  feinen  IDillen  uollftiinbig  jeber  neuen  3bce  gefangen^ 

4» 
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gibt,  bis  er  3U  einem  feften  puntte  lommt,  uon  bem  aus  er  bic  3been 
an  feinen  tDillen  fjeran.^ieljen  fann.  (Es  toar  bas  (Entfi^eibenbe  für 
feine  IDirfung  auf  bie  tiation,  ba^  er  biefen  feften  Puntt  nidjt  blofe 
aus  einem  Üenlerlebnis  getoann,  fonbern  ba^  bie  flnfdjauung  ber  preu= 
feifd)en  Kataftroptje  l)in3utrat.  flis  ein  Scfjüler  ber  flufflärung  unb 
ein  Bcrounberer  ber  Reoolution  Ijatte  er  begonnen  unb  Ijatte  nod) 
1804  ben  alten  $(^oIIenpatriotismus  gan3  toeltbürgerlid)  oerroorfen. 
Aber  btn  $a{l  Preußens  erlebt  er  f(^on  mit  tnie  etcoas  (Eigenes.  (Er 

ift,  toie  Stein,  $d)arnl)orft  unb  fo  oiele  bamals,  3um  Preußen  ge= 
tDorbcn.  3um  Preußen,  aber  3ugleidj  aud)  3um  Deutfi^en.  Denn  ber 
Sau  Preußens  ift  iljm  aud)  ber  ber  beutfi^en  ITation. 

Sie  toiebersubeleben  Ijielt  er  im  IDinter  1807  auf  1808  feine 

„Reben  an  bie  beutfdje  ITation".  Sie  gelten  mit  Redjt  als  bas  be= 
beutenbfte  Den!mal  bes  bamals  neu  anljebenben  beutf(^en  (Bciftes. 
3l)r  3u)e(f  ift,  ber  Hation  itjr  oerlorengegangenes  Scibft  3U  seigen  unb 
fie  3U  lehren,  toie  fie  es  tDicbergctoinnen  fönne.  Dies  foll  gcfdjetjen 
bur^  eine  neue  (Er3iel)ung,  bic  nidjt  blo^  üoIf$er3iet)ung  im  Sinne 
PeftaIo33is  ift,  fonbern  nationaIer3ieI)ung,  Sie  l)at  ber  in  fpartanifdjer 

flbgefd)IoffenI)eit  getrennt  üon  ber  5aiTiilie  aufcoa^fcnben  3ugenb  fo= 
gleich  unb  beftänbig  bas  Bilb  ber  nationalen  (Bemetnfdjaft  Dor3ul)aIten, 
für  bie  fie  beftimmt  ift.  Sie  er3ieljt  3uerft  unb  t»or  allem  jum  na- 
tionalen  Beroufetfein. 

Diefe  IDcnbung  3U  einem  äufeerften  Hationalismus  toar  für  $id)te 
bod)  eigentlich  otjne  Brud)  mit  feinem  IDeltbürgcrtum  mögli(^.  Denn 
bie  beutfdje  Hation  ift  itjm  ber  Urfprung  unb  (EJucII  aller  toirflii^en 

Kultur,  bie  einsige,  bie  eine  lebenbige  Spradje  f)at,  bie  (Ernft,  (Brünb= 
Iid)feit  unb  5Iei6  in  bic  großen  Kulturprobleme  gebradjt  Ijat,  bie 
IDicbergebärerin  unb  IDieberljerftcIIcrin  ber  H)elt.  Die  Ijiftorifdjc  Be= 
grünbung,  bie  $\äik  biefen  Hnfdjauungen  gibt,  ift  fo  unI)iftorifd^  roie 
möglid),  fie  ift  aud|  nid)t  eigentlid)  neu.  Dieles  ftammt  aus  ben  fln= 
fc^auungen  bes  jugenblic^cn  f^erber,  anberes  aus  Sdjillers  (Bebanten 
ber  äfttjetifc^en  (Er3iet)ung  unb  aus  bem  ̂ eutonismus  Klopftods.  Aber, 
lüas  bort  nur  pijantafic  unb  als  foI(^e  ein  Clement  ber  tEräumerei 
unb  bes  (Quictismus  gciüefcn  roar,  bas  roirb  Ijicr,  be3ogcn  auf  ben 
Boben  eines  roirflidjen  Staates,  ein  3U  erftrebcnbes  unb  3U  errei(^cnbes 

3iel,  aus  einem  3beal,  bas  in  ber  Dergangent)cit  liegt,  toirb  eine  Per= 
liei^ung  für  bie  Sufunft.  3u  biefcr  flnfdjauung  i^at  5i^te  feine  pi)iIo= 

fopl)ie  gel)oIfen,  fein  Deutfdjianb  ift  immer  noc^  ein  „(Bebanfcnftaat", 
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wie  fjegcl  bas  alte  Rei^  genannt  I)attc,  aber  es  ift,  rote  S^tcs  3been 
alle,  nid)t  ettoas  (Begebenes,  jonöern  ettoas  Hufgegebenes,  etroas,  öas 
ba  tpcrben  foll.  Daljer  ftammt  bie  $cf)tDungfraft,  bas  3mperatonfd)e 

feiner  £et}re.  5i^tc  ift  fein  proptjet,  ber  blofe  Kommenbes  Doraus= 
jagt,  er  ift  ein  5ül)rer  unb  ein  5orberer.  Seine  pi)iIofopt}ie  ift  Re= 
ligion,  unb  feine  Religion  ift  fittlidje  5orberung.  Das  gibt  biefer  (Be= 
ftalt  cttDos  fonberbar  (Brotes  unb  (Jin3iges. 

So  beftimmt  nun  aber  5i<^tes  fittlid)e  5orberungen  finb,  fo  unbe= 
ftimmt  finb  feine  politifc^en.  (Er  fjat  t)ier  nur  eine  feftc  Hnfid)t  über 
bas,  toas  nid)t  fein  foII.  IDie  fein  Deutfdjianb  ausfet)en  toirb,  bas 

toei^  er  felbft  nid)t.  „(Es  liegt  in  Utopien",  I)at  IDinbelbanb  gefagt. 
Aber  er  I)at  btn  RTai^iaoell  gepriefen  unb  in  feinem  Sinne  ben  Staat, 
ber  fic^  felbft  3cDecf  ift,  anerfannt  mit  all  feinem  Tnadjtftrcben.  (Er 
Ijat  1813  einen  Stoingtjerrn  3ur  Deutfd)l)cit  oerlangt.  Unb  er  ift 
Dielleidit  ITtad)iaDcIIs  toat^rer  TTteinung  am  näd)ften  gefommen,  rocnn 

er  I)in3ufügt:  „Rad)  feinem  dobe  —  einen  Senat!  Da  fann  es  foglei^ 

im  (Bange  fein!"  Diefes  es,  fagt  ITTeinede,  ift  bie  (Ersiel^ung  3ur  5reif)eit. 
Die  IDirfung  5i<^tes  roar  fogleid)  bie  tieffte  unb  bcbeutenbfte.  tOie 

in  3cna  f^on,  fo  rourbc  je^t  in  Berlin  „an  il)n  geglaubt".  „Run  ift 
bas  3aubertDort  (gegen  Rapoleon)  gcfunben",  fdjreibt  ein  f}örer  am 
20. 5ßbruar  1813  aus  Berlin,  „gegen  bas  3d),  rDcId)es  fid)  felbft  roill 
(Rapoleon),  tritt  in  unferem  5id)te  bas  3d)  auf,  roeldjes  fid)  felbft 
toei^,  unb  es  coirb  Don  Rapoleon  t)ei^en,  toie  £utl)er  Dom  papftc 
fingt:  (Ein  IDörtlein  tann  iljn  fällen!  Seitbem  fid)  bie  pi)iIofopI)ie  gegen 

Rapoleon  erflärt,  ift  il)m  fein  Urteil  gefprod)en." 
5id)te  felbft  raupte  fet)r  tool)!,  ba^  er  als  „fpehilatioer  politüer"  mit 

ber  „unmittelbaren  Unausfüt)rbarteit  feiner  Dorfd)Iäge"  red)nen  muffe. 
(Er  fal)  barin  feinen  IRangel,  roenn  er  nur  bem  prattifd)en  politifcr 
bie  allgemeine  Regel  feines  f^anbclns  gebe.  Aber  es  toar  bod)  eine 
befonbere  (Bunft  bes  Sd)idfals,  ba^  bamals,  als  5id)te  mit  feinen  Reben 

ben  neuen  beutfd)en  (Beift  3U  roeden  fud)te,  bereits  ber  IRann  bas  $teuer= 
ruber  bes  preu^ifd)en  Staates  ergriffen  l)atte,  ber  aus  it)m  ben  neuen 
beutfd)cn  Staat  mad)en  follte.  Das  roar  Stein. 

Stein  fam  nid)t  aus  bem  IDeltbürgertum  toic  $\d\te,  er  ift  ber  5ran= 
3Öfifd)en  Reoolution  tül)Ier  gcgenübergeftanben  als  bie  meiften  5eit= 
gcnoffcn.  Aber  Stein  toar  Reid)sfreil)err,  er  tam  dou  ber  altftänbifd)en 
£ibertät  l)er,  unb  roir  roiffen,  von  biefer  roar  es  nid)t  minbcr  fd)U)er, 
3um  nationalen  Staate  3U  gelangen.  Stein  ift  ba3U  gelangt,  tocil  er 
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ben  Begriff  ber  alten  beutfd)en  5reil)eit  mit  feinem  fittU^en  öcrant= 
tDortungsgefül)!  burd)brang  unb  il)n  an  ben  Dorbilbern  ber  englifc^en 
5reil)eit  läuterte,  fo  ettoa,  toie  es  3uftus  IKöfcr  getan  Ijatte.  (Er  ̂at 
politifd)  nur  für  Preußen  geroirft,  unb  audj  ba,  oljne  fid)  »öllig  büxdi- 
fc^en  3u  fönnen.  flud)  fein  reifftes  IDerl,  bte  Stäbteorbnung  üon  1808, 
ift  nur  bas  Brud)ftüd  eines  umfaffenben  planes,  ber  bte  poIitifd|c 
5reil)eit  in  ber  5orm  ber  Selbfioertoaltung  burd)  bm  gansen  Staots» 
bau  I)inburd)fü!)ren  unb  in  preufeif^en  Rei(^sftänben  fid)  oollenben 
laffen  toollte.  Aber  in  all  feinen  Porfdjlägen  ift  nid)ts  befonbers  preu= 

Öif^es.  „IDie  in  $\6]t£s  Reben  an  bie  beutfdje  Hation,"  fagt  ITTaj 
£el)mann,  „roie  in  ben  (5ebid)ten  Don  Sd)enfenborf  unb  Kleift  trat 
aud)  in  bzn  Denffd)riften  unb  Reben  ber  Staatsmänner  Deutfd)Ianb 

an  bie  Stelle  Don  Preußen."  flu^  Steins  piäne  fliegen,  toie  bie  5^tßs, 
Ijeraus  aus  einer  ibealiftifd)en  Hnfdjauung  com  beutfd)en  DoIfsd)araf= 
ter,  bie  nid)t  eigenlli^  neu  roar,  aber  I)ier  3um  erften  ITtalc  für  toirfli^ 
ftaatsmännifdje  f}anblungen  fru(^tbar  rourbe,  unb  bas  gefd^al)  bod| 
nur  besljalb,  roeil  fie  fic^  an  ein  tt)ir!Iid)es  Staatsroefen  anfdjiiegcn 
fonnte. 

Befanntlid)  ̂ at  Steins  Rcformtätigfeit  in  Preußen  burc^  Hapoleons 
Äd|tungsbcfret  com  1 6.  Desember  1 808  ein  Dorseitiges  (Enbn  gefunben. 
Damals  fdjrieb  iljm  (Bneifenau:  „Rapoleon  Ijätte  für  3I)re  ertoeiterte 
Selebrität  nichts  Stoedmägigeres  tun  fönnen.  Sie  gef)örten  efjcbcm 

nur  unferm  Staat  an,  nun  ber  gan3en  3iDiIifierten  IDelt"  3n  ber  (Tat, 
es  roar  bei  all  bem  bod)  eine  glüdlidje  5ügung,  bog  Stein  nun  3unäd)ft 
Don  (Dfterreid)  aus  bie  beutfdje  Sac^e  3U  betreiben  fud)te,  bann,  als 
ber  5nebe  Don  1809  feine  I)offnungen  abermals  nieberfc^Iug,  inRug= 
lanb  als  Beirat  bcs  3aren  unb  als  ITtittelpunft  beutfc^er  3ntereffen 
in  Petersburg  für  fein  Deutfdjianb  roirfen  fonnte.  DieIIei(^t  roärc 
mand)es  non  ber  Dulfanifd)en  (Brofeartigfeit  feines  tDefens  in  ben  mül|= 
feiigen  Hotroenbigfeiten  untergegangen,  in  benen  fid)  Preußen  bis  1 8 1 3 
beroegte  unb  ein  Sd)arnl)orft  fid)  i)er3ef)rte. 

Aber  freilid),  es  f)atte  aud)  feinen  nad)teil,  unb  bas  Sd)idfal  Steins 
ift  bas  Sinnbilb  bes  Sd)idfals  ber  beutf(^en  $xaqe  jener  CEage  überf)aupt. 

1809  nod)  f)atte  er  an  (Bncifenau  gefd)rieben:  „'Deutfd)Ianb  fann  nur 
burd)  Deutfd)Ianb  gerettet  coerben."  €r  l)at  nod)  nad)  flfpern  unb 
IDagram  an  einen  beutfd)en  Bunb  gebad)t  unb  an  ein  beutfd)es  I^eer, 
auf  beffen  5al)nen  man  bm  i^ut  ber  5teif)eit  über  3erbrod)enen  Süffeln 
fcfjen  follte,  ba3u  bie  Hamen  ber  Befreier  beutfdjer  Hation,  Armin, 
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fjcinrid)  I.,  ®tto  I.,  tDilljcIm  von  (Dxankn,  bcr  5üt)rer  von  Kämpfen 
3uglcid)  für  öic  Dcutfd)f)cit  unb  öic  IKenfd)l)cit.  3?^t  unter  öcm  (Einbrucf 
ber  politifd)en  £age  tourbe  il)m  bie  Befreiung  Deutfdjlanbs  eine  5rage 
ber  europäifd)en  politü,  fie  oerf^molg  mit  ber  größeren:  Kampf 
(Europas  gegen  Hapoleon, 

Um  Stein  unb  SWe  fetjcn  toir  nun  bie  anberen  Reformer  bes 
beutf(^en  (Beiftes  gefd|art.  (Es  ift  unmöglirf),  fie  I)ier  einsein  3U  roürbigen. 
Hur  ein  gemeinfamer  3ug  möge  I}erDorge!)oben  toerben:  in  jcbem 
Don  tl)nen  feljrt  fid)  eine  Rid)tung  bes  geiftigen  £ebens,  bie  toir  bisl)er 
üom  Staate  abgcroenbet  ober  it)m  f^inblirf)  gefunben  I)aben,  bem  Staate 

3U  —  in  flmbt  bas  alte,  roenn  aud)  bogmatifd)  ertoeirf)te  £utl)ertum, 
in  Sd)Ieiermad)er  ber  t)errent)utifd)e  Pietismus,  in  3al)"  ber  (reuto= 
nismus,  in  IDiltjelm  üon  f}umboIbt  ber  Heuljumanismus. 

IDie  tDi(^tig  ift  es  borf)  für  bie  neue  politifdje  Bilbung  ber  Hation 
getDorben,  ba%  fie  fid)  aus  all  biefen  (Quellen  nät)ren  fonnte!  Da  ift 
in  Hrnbt  3um  crften  ITtale  roiebcr  ein  tDirtIid)er  Doüsfdjriftfteller, 
beffen  Kated)ismen  eine  tDeltlidje  Religiofität  mit  natürlidjem  patf)os 
prebigen,  in  beffen  Daterlanbsliebern,  bie  „in  il)ren  geroaltigen  Pfunb» 

noten  baljerfdjreiten",  bas  alte  Kirdjenlieb  mit  feiner  einfad)en  (Brö^e 
neu  lebenbig  toirb.  Seine  großen  Sd)riften,  cor  allem  fein  „(Beift  ber 

3eit",  finb  erfüllt  oon  ben  anfd)aulid)ften  Dorftellungen  oom  XDefen 
bes  Dolfes  als  bem  Untergrunb  jeber  Staatsbilbung.  5^^!^  ifjm  bie 
(5cban!enl)öl)e  unb  5ßi^i^Ii<i)feit  5id)tes,  fo  erfe^t  er  bas  burd)  einen 

marligen  Realismus  unb  eine  crftaunlidje  5äf)ig!eit,  Dinge  unb  nten= 
fdjen  3U  fctjen.  3n  feiner  Sd)ilberung  Hapoleons  ift  aud)  bie  alte  (Teufels^ 
üorftellung  £utl)ers  politifd)  geroorben. 

Sd)Ieiermad)er  fobann  ift,  toic  Diltljei)  urteilt,  ber  erfte  gro^c 
politifdje  Prcbiger  unfcres  Doltes  feit  bem  Seitalter  £utl)ers  getöorben. 
tDic  es  feinem  (Eljriftentum  3ugute  fam,  ba^  er  fid)  aus  ben  gemüt= 
DoIIen  Hiebcrungen  bes  Pietismus  crl)ob,  fo  feiner  poIitifd)en  IDirffam« 
feit,  ba^  er  oon  bem  I^errntjut  3in3enborfs  Ijer  bie  fclbftänbig  or= 
ganifierte  (Bcmeinbe  als  Raum  mcnfd)lid)er  Betätigung  fannte.  So  tjat 
er  ben  tDeg  oon  5riebrid)  bem  (Broten  3U  Stein  gefunben.  Seine  Kird)e 
I)ätte  ausgefe!)en  toie  Steins  Staat. 

3at)n  ftel)t  gciftig  tiefer  als  biefe  RTänner,  er  ift  fein  großer  unb 
fein  umfaffcnber  (Beift.  Aber  er  ift  in  feiner  naipen  (Einfeitigfeit  itjrc 

notioenbige  (Ergän3ung.  Sein  „Deutfdjcs  üolfstum"  toirb  nicmanb  ein 
bebeutenbes  (Beiftesrocrf  nennen,  aber  er  tjat  mit  bem  IDort,  bas  er 
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neu  prägte,  einen  feften  unb  unoerlierbaren  Begriff  für  unfer  nationales 

£ebcn  gefd)affen  unb  iljn  fogleid)  mit  einem  cigentümlidjen  3nl|alt  er= 
füllt.  3Q^Tts  (Eeutonismus,  ber  fid)  roicber,  toie  ber  Klopftocfs,  in  ben 
germanif(i)en  Urroälbern  am  tDol)Iften  fül)It,  Ijat  i!)n  3U  einer  Ber|erfer= 
l)aftig!eit  gefüt)rt,  bie  in  ber  mobernen  tDelt  als  Karifatur  tüirfen 
mu^te,  aber  er  Ijat  fid)  ba!)er  bod)  audj  roie  Klopftod  ben  (Bcbanfen 
ber  £eibesübungen  als  fittlidjes  unb  nationales  (Er3icl)ungsmittcl  gc 
tDonnen.  Unb  roer  roill  leugnen,  ba^  bie  Surnerei,  loie  es  3al)n  in  feiner 
beutfdjen  Q!urnfunft  forberte,  ein  r>aterlänbifd)es  IDerf  unb  ein  doI!s= 
tümlid)es  U)efen  getoorben  ift,  unb  ba^  fie,  toie  3a^n  ebenfalls  Der= 
langte,  oiel  ba^u  beigetragen  l)at,  bie  burd)  Bilbung  unb  (Er3iel)ung 
getrennten  Stänbe  bes  Dolfes  einonber  näi)er3ubringen,  ein  ftarles 

Banb  3U  roerben  3ur  (Einljeit  unferes  Oolf sIebens  ?  "Die  tEurnoereinc 
finb  bie  erfte  gan3  freiwillige  Gruppierung  unferes  Polfes,  bie  oon 
bem  Daterlänbifd)en  (Bebanfen  ausgegangen  ift. 

Dielleidjt  bie  merfroürbigfte  (Bcftalt  in  biefem  Krcife  ift  tDilljelm 
Dontjumbolbt.  3n  iljm  tjatte  fid)  einft  ber  alte  roeItbürgerIi(^e neu= 
l)umanismus  am  reinften  oerförpcrt,  nirgenbs  roar  beffen  Abneigung 
gegen  bie  Binbung  bes  3nbiDibuums  burd)  btn  Staat  ftärfer  ausge» 
fprod)en  getoefen,  als  in  fjumbolbts  3been  3U  einem  t)erfu^,  bie  (Bren= 
3en  ber  tDir!famfeit  bes  Staates  3U  beftimmen.  Die  „fd)öne  3nbiDi= 

bualität"  unb  bie  Bilbung  3ur  Jjumanität  ftellten  fic^  in  Jjumbolbt 
üollenbet  bar.  Unb  nun  rourbe  biefer  felbe  UTann  ber  £eiter  bes  preu= 
feifi^en  Unterrid)tstDefens,  er  rourbe  ber  eigentlt^c  Begrünber  ber  Ber= 
liner  Unioerfität.  Durd)  il)n  ift  biefe  Unioerfität  bann  ber  t^auptfi^ 

bes  Heul)umanismus  getoorben.  Huguft  Boedl)  unb  cor  allem  Bart-- 
l)oIb  (Beorg  niebul)r  finb  begeiftcrte  Patrioten,  niebul)rs  Römif(^e 
(Befd)id)te,  bie  1811  erfd)ien,  ift  bas  erfte  gefd)id)tlid)e  IDerf,  bas  aus 
bem  neuen  Hationalgeift  unb  aus  bem  Staatsgebanfen  I)croorging. 
Durd)  I^umbolbt  bringt  ber  (Bcift  bes  neul)umanismus  bann  and)  in 
bie  preu^if^en  (5i)mnafien  ein,  unb  I)ier  DoIl3ieI)t  fid)  nun  nodi  doII= 
ftänbiger  beffen  l)erfd)mel3ung  mit  b^n  3been  ber  neuen  üeutfd)I)eit 
unb  benen  eines  geläuterten  proteftantismus,  fo  ba^  biefe  brei  fo  oer« 
fd)iebenen  Dinge  nur  roie  ein  breifad)er  Husbrud  ein  unb  berfelben 
3bee  erfd)einen.  3a,  manche  Dertreter  biefer  flnfd)auung  glaubten  fpä= 
ter  in  erinnernbem  Rüdblid,  es  fei  eigentlid)  ber  erneuerte  (Beift  bes 
(Bried)entums  geroefen,  an  bem  bie  3ugenb  ber  Befreiungsfriege  fid) 
aufgerid)tet  l)ättc. 
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flnbcrfcits  aber  njurbe  öer  ITcuIjumanismus  ein  träftigcr  Dor= 
fämpfer  ber  nationalen  3bec  im  !atf|oIifd)cn  Deutfdjianb  unb  in  ben 

RI)einbunb|taaten.  t)ier  tarn  iljm  bic  gried)ifd)e  üermummung  bes  na= 
tionalen  (Bebanfens  trefflid)  3uftatten.  So  brang  er  in  bas  Bat)ern  bes 

ITTinifters  IKontgelas,  ber  auc^  Don  ber  Iei[eften  Regung  ber  Deutfd)= 
I)cit  frei  toar  unb  bodj  in  Hiettjammer  unb  ̂ Ijierfd)  3tDei  feurige 
unb  fdjliefelid)  fiegreidjc  flpoftel  ber  neuen  £el)re  ins  £anb  rief.  3n 
bem  Kronprin3en  £ubtDig  aber  seigte  fid)  bereits  bie  neue  TITifrf|ung 
einer  romantifdjen  Begeifterung  für  Hürnberg,  „bk  alte  Rauptftabt 

dcutfi^Ianbs",  bes  (Entl)ufiasmus  für  Isomer  im  Sinne  ber  neuen 
(Brte(^i)cit  unb  ber  Sc^toärmerei  für  Srf)iIIer  als  b^n  propljeten  ber 

nationalen  (Erljebung  —  im  gan3en  eine  Sürftengeftalt,  toic  fie  Dor= 
^cr  ebtn  bod)  nidjt  möglid)  geroefen  roar. 

Hod)  nie  ijatte  bie  beutfd|e  Hation  fo  gro^e  unb  fo  betou^te  gei* 
ftige  flnftrengungen  gemad)t,  um  fid)  btn  nationalen  Staat  3U  erringen. 
Unb  bod)  fd)ien  bas  Siel  faft  unerreid)barer  3U  roerben,  je  mel)r  man 
fid)  barum  müt)tc.  Die  (Erl)ebung  (I)fterreid)s  im  3a^i^6  ̂ 809  toar 
oergeblid)  getoefen,  fie  liatte  norbbeutfd)Ianb  nid)t  mit  fortgeriffen, 
Doie  Stein  unb  (Bneifenau  genjollt  I)atten.  Die  J)offnungen,  bic  Kleift, 
Rudert,  Körner  auf  btn  (Ir3l)er3og  Karl  gefegt  Ratten,  erroiefen  fid) 
als  eitel.  (Er  oerftanb  es  nid)t,  Siege  3U  nü^en,  bzn  Dolfsträften  j)atte 
er  nie  getraut.  Soroeit  bic  Begeifterung  toeitere  DoIfsfd)id)ten  in  (I)fter= 
reid)  ergriffen  I)atte,  brad)  fie  fd)ncll  toieber  3ufammen.  Aber  aud) 
bie  t)offnungen  auf  Preußen  fd)ienen  umfonft.  1812,  als  Si^^ebrid) 
lDiII)eIm  III.  feinen  Bünbnisoertrag  mit  5ran!reid)  f(^Iofe,  finb  Stein 
unb  (Bneifenau,  ja  fogar  Bopen  an  bem  Staate  it)rer  IDat)!  Der3rDeifeIt, 

unb  EDcnigftens  jene  beiben  i)aben  eine  Befreiung  (Europas  burd)  (Eng= 

lanb  unb  Rufelanb  angeftrebt.  „IDir  fel)en,"  fagt  RTeinede,  „bas  3nbi= 
Dibuum  nod)  in  größerer  5reil)eit  feinem  urfprünglid)en  Staate  unb 
feiner  urfprünglid)en  Ration  gegenüberftel)en.  Staat  unb  Ration  er= 
fd)einen  Dielmcl)r  faft  als  etroas,  coas  ber  ITlenfd)  fid)  fd)affen  ober  fid) 

fud)cn  !ann  nad)  feinem  (Bebantenbilbe  ober  Bebürfniffe." 
Aber  bas  toaren  (Bebauten  bes  Hugenblids,  bie  uns  erft  nadjtriig« 

lid)  burd)  bas  Stubium  ber  Briefe  unb  fltten  befannt  getoorben  finb. 
Das  Dolt  braud)te  an  feinen  treiben  nid)t  irre  3U  toerbcn,  bie  Saat 
ber  Reformer  ging  nun  bod)  auf,  unb  bas  3al)r  1815  brad)te  bie 
IDieberrcreinigung  aud)  ber  5ürnenbcn  mit  bem  alten  Daterlanbe,  es 

brad)tc  3ugleid)  bas  erftc  f^erauslreten  Preußens  im  bcutfd)=nationaIen 
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Sinne.  Das  fprod)  fd)on  öer  oon  l)tppel  fo  glürflid)  gefaxte  Aufruf 
bcs  Königs  an  fein  Dol!  Dom  1 7.  inär3  aus,  unb  toas  bic  SpradjC 
bes  Staates  3U  fagen  nid)t  toagte,  bas  fagte  bie  poefie.  Hur  in  biefcm 
Kriege  fliegt  fie  ben  €reigniffen  ooraus,  nur  I)ier  finb  bie  Poeten 
f^erclbe  unb  propljeten,  bie  bie  tiefften  (Empfinbungen  bes  Polfes  aus= 
fprec^en.  Hud)  I)ier  treffen  bie  oerfdjiebenftcn  Strömungen  3ufammen, 
gemeinfam  aber  ift  it)nen  allen  ber  religiöfe  (Eon,  unb  bas  entfprid)t 
ber  Stimmung  ber  Kämpfer.  Aber  bas  flus3eicf)nenbe  ber  (Er!)ebung, 
roas  fie  aud)  oon  bem  (liroler  flufftanb  oon  1809  unterfc^eibet,  bas 
ift  bie  füt)renbe  Seilnatjmc  ber  (Bebilbetcn.  Damals  Ijat  fid)  bas  beutfdje 
Stubententum  feinen  (Eljrcnpla^  in  ben  Rei!)en  ber  DatcrIanbsDertei= 
biger  gefid)ert. 

(Es  ift  uns  na(^Iebenben  ein  Sd)mcr3,  in  biefer  großen  unb  allgc^ 
meinen  Begeifterung  (BoetI)e  abfeits  ftefjen  3U  feljcn.  (Er  toar  nidjt 
gleid)gültig  gegen  Daterlanb  unb  Steilheit,  aber  er  glaubte  nid)t,  ba^ 

bie  Deutfdjen,  „fo  ad)tbar  im  ein3elnen  unb  fo  miferabel  im  gan3en", 
it)re  Ketten  3erbred)en  tönnkn,  unb  aud)  als  er  bas  Daterlanb  befreit 

fat),  blieb  es  il)m  3tDeifeI{)aft,  ob  bie  beutfi^e  Kultur  nid)t  einen  öft- 
iid|en  i)errfd)cr  für  ben  toeftIid)en  eingetaufd^t  I)abe.  $üx  bic  Sieges^ 
feier  fanb  er  bm  tlon  ni(^t.  3fflanb,  bamals  3ntenbant  ber  Berliner 

JjofbüI)ne,  entbedte  mit  (Entfe^en,  ba^  man  in  bem  fd)Iafcnben  (Epime= 
ntbes  eine  f^fpielung  auf  ̂ tiebric^  IDil^elm  III.  finbcn  fönnte.  Aber 
fd|on  bie  Scitgcnoffen  l\aben  (5oetI)e  (5ercd)tigfeit  roiberfaljren  laffen. 

„Dod)  ragten  einige  Ijeroor  aus  allen",  fdjrieb  flrnbt  in  bem  f}ifto= 
rifd)en  (Eafd)enbud)  oon  1814,  „unb  einer  fo  !)od),  ba^  er  roic  eingött= 
lidjes  IDunber  fteljt.  Dies  ift  (Boetlje,  ber  Didjter,  n\d}t  aus  ber  3eit 

geboren,  fonbern  auf  ber  einen  Seite  ein  Bilb  ber  teutfd)en  Dergangen» 

!)eit  unb  auf  ber  anbcren  ein  Bilb  iljrer  3ufunft."  IDir  fönnen  nod) 
t)eute  nid)t  met)r  unb,  roie  mid|  bünit,  nid)ts  Beffcrcs  fagen. 

Der  Ausgang  ber  beutf(^en  (Er!)ebung  Ijat  ifjren  glän3enben  An» 
fangen  nid)t  cntfprod)en.  Sdjon  ber  Siegespreis  toar  geringer,  als  er 
ijätte  fein  tonnen.  (EIfaö=£otliringen  blieb  bei  5rai^Irei(^,  obgleid)  ba- 

mals Diele,  aud)  Kronprins  £ubrDig  oon  Bat)ern,  ber  in  Stra^urg  ge= 
boren  mar,  biefcn  (Betoinn  als  ben  eigentlid)en  £oI)n  (Befamtbeutfd)Ianbs 
anfat)en.  tDieoiel  fpätere  ITTüI)faI  I)ätte  biefer  (Beroinn  uns  erfpart! 

Aber  fd)llmmcr  roaren  anbcre  (Enttäufd)ungen.  Die  Bcf reiungsfriege 
t)ätten  nad)  bem  IDillen  oon  Stein,  (Bneifenau,  Arnbt,  Sd)Iciermad)er, 
3al)n  aud)  beutfd)e  (Einigungsfriege  fein  follen,  aus  il)nen  follte  bie 
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bcut[djc  Hatton  als  ein  poIitifd)cr  Körper  I)crr>orgef)en.  Unb  ferner 
l)ättcn  fie  aud)  innere  5teil)citsfricge  fein  follen,  öie  Dölfer,  bie  man 

3ur  IDieber^erftellung  ber  (Tljronc  aufgerufen  I)atte,  follten  il)ren  fln= 
teil  an  ber  Beftimmung  ber  (Befd)icfe  bes  neuen  Deutfcf)Ianbs  erl)alten. 

Aus  beibcm  ift  nid)ts  geroorben,  unb  bas  fonnte  nid)t  tool)!  anbers 
fein.  Denn  3unäd)ft  toar  bie  (Erljebung  ja  feine  gefamtbeutfdje  gecoefen. 
5ür  (Dftcrreid)  tjatte  nad)  tKetternid)s  3eugnis  bas,  was  bie  gebifbeten 
Klaffen  in  Preußen  beutfd)en  Sinn  nannten,  lebiglirf)  bm  tDert  einer 
lTtt)tI)e.  3n  ben  Rt)einbunbftaaten  fe^te  fid)  ber  beutfd)e  (Beift  nur 
3Ögcrnb  burd).  3n  Bat}ern  roar  er  aud|  nad)  bem  Dertrag  oon  Rieb 
feine  ITtad)t,  bie  bie  Regierung  fjätte  beeinfluffen  fönnen.  IDie  fdjroer 

man  fid)  in  ber  Sübtoeftede  Deutfdjianbs  Don  bem  Drud  ber  übermäd)= 
tigen  perfönlid)feit  Hapoleons  freima(^te,  fann  ber  Rfjeinifdje  f^aus» 
freunb  bes  trcubeutfdjen  3o!)ann  Peter  ̂ ebel  geigen. 

Sobann  aber  fjatten  fid)  bie  Reformer,  um  Hapoleon  3U  ftür3en,  3U' 
näd)ft  mit  bzn  alten  Di:)naftien  nerbinben  muffen,  cor  allem  mit  Öfter= 
rcid),  unb  bann  aud)  mit  bem  Huslanbe.  Die  Sd)Iad)t  bei  £eip3ig,  bie 

niebuf)r  bie  beutfd)e  S(^Iad)t  nennen  roollte,  toar  eine  Dölferfd)lad)t  ge= 
toefcn  unb  if)r  RTittelpunft  ein  rtTonard)enf)ügeI.  Die  tnonard)en  aber 
Ratten,  toie  Kjellanb  fagt,  nid)ts  (Eiligeres  3U  tun,  als  it)re  Dölfer  nad) 
getaner  Arbeit  fd)Ieunigft  toieber  an  bie  Kette  3U  legen,  bamit  fie  il)nen 
nid)t  gefäf)rlid)  roerben  fönnten.  Keiner  oon  il)nen  I)atte  a)irflid)es  Der= 
trauen  3U  ben  Dolfsfräften  ober  3U  bem  Dolfsgeifte,  roie  il)n  bie  Re= 
former  oerftanben. 

Aber  ber  tieffte  (Brunb  bes  Rtiölingens  lag  bod)  in  ber  Hatur  bes 
nationaIgefüf)Is,  bas  bie  Befreiungsfriege  möglid)  gemad)t  t)atte.  (Es 
roar  au^erf)alb  Preußens  burd)aus  unb  in  Preußen  wo\}l  in  bem 
übcrmiegenben  (Teil  bes  gebilbeten  Bürgertums  bod)  nur  entftanben 
aus  bem  (Begenfa^  bes  beutfd)en  fulturellen  Berou^tfeins  gegen  bas 
5ran3ofentum.  Dafür  gibt  es  einen  negatinenBeröeis:  bief)inneigung  fo 

Dieler  aufgeflärter,  nod)  gan3  in  ber  Bilbung  bes  1 8.3al)rt)unberts  wux-- 
3elnber  lUänner  3u5ranfreid)  trolj  if)rer  fonft  ed)t  beutfd)en  (Befinnung; 
einen  pofitioen:  bie  Deranferung  biefes  gan3en  Patriotismus  in  bem 
romantifd)en  5römmigfeitsgefül)I,  bas  bas  junge  (Bcfd)Ied)t  oon  bm 
Dätern  trennte.  Staatspolitifd)  roar  biefer  Patriotismus  f  aum  irgenbato. 

Seine  n)ünfd)e  nad)  biefer  Rid)tung  fonnte  nod)  am  cboften  bie  ?)qx- 
ftellung  bes  uon  ber  Reoolution  unb  Hapoleon  geftörtcn  partifularen 
3ufammeni)angs  bcfriebigen.  5ür  einen  beutfd)en  Staat  trug  bas  fd)Iedi 
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terbtngs  nidjts  aus.  Das  3cigtc  fic^  nirgcnbtoo  öcutlid|cr  als  in  ben 
Reformern  fclbft.  flud)  für  bie  flarften  Köpfe  unter  i^nen  blieb  ber 
beutfd|e  Staat  ein  (Bebanfenbing.  tDas  l)ätte  [elbft  bie  IOteberf)erfteI= 
lung  ber  alten  Reid)sform  genügt,  toenn  über  itjren  3nl)alt  fo  gar 
feine  KIarl)eit  beftanb.  flrnbts  flnttoort  auf  bie  Silage  nad}  bzn  (Brensen 

bes  beutfd)en  Daterlanbes  fonnte  nur  poetif(^  bcfriebigen.  Sd)enfen= 
borfs  Ruf  nad)  einem  Kaifer  fanb  ein  (Ed)o  nur  in  b^n  romantif^en 
Seelen  unb  bei  ben  Kleinen  im  beutfdjen  Abel,  bie  firfj  ben  Kaifer  loie 

einft  als  Sdju^ljerrn  gegen  bie  Raubfudjt  ber  (Broten  bad)ten.  Sd)Ieier= 
mad|ers  politifdjes  (Blaubensbefenntnis  oon  1813  griff  mit  feinem 

„Kräftig  nad)  aufeen,  oielgeftaltig  im  3nnern"  roenigftens  bzn  Kern 
ber  beutfdjen  $rage  an,  aber  felbft  Steins  fo  oielfad)  toedifelnbe  Der= 
faffungspläne  3cigen,  ba^  aud)  fein  Dcutfd)Ianb  in  Utopien  lag.  $xkb- 
rid)  6en^,  ber  je^t  feinen  Sdjtoerpunft  in  bem  Öfterreid)  IUetternid)s 
gefunben  Ijatte,  fa!)  flarer  als  fie  alle,  als  er  im  Hooember  1813 
fd)rieb:  „(Ein  Deutfdjes  Reid)  fann  Ijeute  fd)Ie^terbings  nid)t  befteljen, 
tDot)I  aber  eine  feft  oerbunbene  lUaffe  unabhängiger  unb  glüdlidjer 
beutfd)er  Staaten.  Streben  roir  nad)  bem  Reid),  fo  getjt  fid)er  beibes 

oerloren!"  So  entftanb  ber  'Deutfd)e  Bunb  unter  bem  proteftorat  bes 
fluslanbes,  bas  in  ber  THitte  (Europas  cor  allem  eine  „rul)enbe  ITTaffe" 
roollte,  im  3nnern  burd)aus  ein  Hotbau,  ber  feine  Bered)tigung  erft 
burd)  eine  flusgeftaltung  3u  einem  roirllidjen  (Befä^  ftaatlid)en  £ebens 
f)ätte  erroeifen  muffen. 

THan  I)at  in  neuerer  3ett  aud)  biefer  Schöpfung  einer  Kompro= 
mifebiplomatie  iljre  guten  Seiten  abgeroinncn  toollen.  TTtan  tjat  tjer» 
oorgei)oben,  tDieoiel  bod)  erreid)t  roar,  toenn  man  bie  beutfd)e  Bunbes= 
a!te  ma^  an  bem  3uftanb  Deutfd)Ianbs  oon  1802  ober  gar  oon  1812, 
unb  anberfeits,  toie  fegensreid)  gerabe  bie  nid)ttgteit  biefer  Derfaffung 
für  bie  freie  (Enttoidlung  ber  £ebensfragen  bes  beutfd)en  Dolfes  ge= 
toorben  ift.  3n  ber  ̂ at  ift  baxan  oiel  lDa!)res.  Der  Deutfd)e  Bunb 

i\at  3unäd)ft  barin  feinen  Stoed  erfüllt,  ba^  er  Deutfd)Ianb  ben  äu^e= 
ren  Stieben  geroäI)rte,  in  bem  fid)  ber  gro^e  Pro3e^  ber  innerpoIiti= 
fd)en  fluseinanberfe^ung  in  ber  f)auptfad)e  ungeftört  abfpielen  fonnte. 
€r  roar,  coie  Ranfe  fagt,  nid)t  bas  3iel,  aber  eine  Stufe  ber  natio= 
naien  (Enttoidlung.  (Er  f)at  ferner  gerabe  burd)  feine  lTlangeI{)aftig= 
feit  bem  Streben  ber  Deutfd)en  aller  Sd)id)ten  unb  Stämme  bie  Rid)= 

tung  auf  ben  nationalen  Staat  gegeben.  „IDo  ift  Deutfd)Ianb,"  lä^t 
ber  Bresiauer  Steffens  bie  t)eimfef)renben  Krieger  fragen,  „für  tt)eld)es 
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3u  tämpfen  roir  aufgeforbcrt  touröen?  (Es  lebt  in  unfcrm  3nnern. 
3cigt  es  uns,  roo  toir  es  finben,  ober  roir  finb  genötigt,  es  uns 

felbft  3U  fuc^en."  —  (Er|t  bamals  ift  bod)  uns  Deutfdjen  flar  ge= 
tDorben,  ba^  Polf  unb  Staat  ficf)  bei  uns  nid)t  becften  unb  ba^  jie 
einmal  3ur  Decfung  fommen  müßten. 

3.  tibcralismus  un6  Romantif. 

ds  gab  sroei  IDege,  auf  benen  man  von  bem  1815  gecoonnenen 
beutfdjen  Daterlanb  3um  beutfdjen  Staat  !ommen  fonnte.  Ulan  fonnte 
ben  Staatsgebanfen,  toie  if)n  flufüärung  unb  Reformation  überliefert 

Ijotten,  aufnef)men,  it)ji  mit  ben  5orberungen  bes  neuen  (Beiftes  burcf)^ 
bringen  unb  itjn  Umfc^au  Ijalten  laffen,  ido  fid)  in  Deutfc^Ianb  biefer 
(Bebaute  etroa  ber  PercDirfIi(^ung  bereits  genäf)ert  l^ahz.  Das  tat 
I}egel.  (Jr  Ijatte  feine  ftaatspolitifc^en  3beale  als  3üngling  nocfi  an 
ein  beutfd)es  Reid)  gefnüpft,  bas  ein  öfterreid)ifd)er  ̂ Ijefeus  reformiert 

I)ätte,  bann  an  bieSd)öpfung  ber,,  IDeltfeele"  Hapoleon,  bann  an  ben 
IDürttembergifc^enReformbefpotismus König  5nei>rid)sl.,  bis  er  fd)Iiefe= 

lid)  in  bem  „auf  3nteIIigen3  gebauten"  Staat  Preußens  btn  ruljenben 
pol  feiner  (Bebanfen  fanb.  Hber  bann  mu^te  man  bie  Denoirflidjung 

eines  gefamtbeutf^en  Staates  einer  nid)t  berei^enbaren  3u!unft  über= 
laffen.  ITIan  mu^te  fo  über3eugt  fein,  coie  I}egel  es  roar,  ba^  bie  in 
ben  Dingen  rutjenbe  Dernunft  iljr  (Befaß  fdjon  finben  roerbe,  unb  man 
mufete  bie  Ration  für  bie  Seit  bes  f)arrens  Don  ber  Unrut)e  bes  poIiti= 
fd)en  £ebens  auf  bas  (Bebiet  bes  geiftigen  Derroeifen,  toie  es  I)egel  tat. 
(Es  ift  un3rDcifeIt)aft,  ba^  er  bamit,  coie  Karl  f)illebranb  einmal  fagt, 
ben  6runbgebanfen  ber  l)iftorifd)en  (Entroicflung  fdjlie^lid)  aud)  3U  bem 
unfrcr  poIitifd)en  gemadjt  i\ai,  aber  bies  bod)  erft,  als  bie  (Enttäufd)ungen 
ber  Reftaurations3eit  ber  Ration  ge3eigt  Ijatten,  ba^  fie  fid)  coiiflidi 

,, auf  ber  unterften  Stufe  einer  fdjroercn  poIitifd)enBilbungsperiobe"  be= 
fanb.  —  Die  beutfdje  3ugenb,  bie  aus  ben  Befreiungsfriegen  3urüdfam, 
falj  bas  nid)t  unb  fonnte  bas  nidjt  fef)en.  Sie  roollte  nid)t  roarten,  bis 
ber  auf  3ntenigen3  gebaute  unb  burd)  fie  gefdjoffene  beutfd)e  Staat  ans 
£id)t  trat.  Sie  Ijättc  es  für  einen  nu^Iofen  Umtoeg  geljalten,  oon  einem 
nod)  fo  oernünftigen  beutfdjen  (Ein^elftaat  aus  bas  beutfd)e  Daterlanb 
ftaatlid)  fid)  geftalten  3U  fel)en.  Den  Stubenten,  bie  jetjt  bie  {)od)fd)uIen 
be3ogen,  crfd)ien  ber  Begriff  bes  beutfd)en  Daterlanbes,  ben  fie  fid) 
aus  (Et)riftentum,  DoHstum  unb  5reil)eitsliebe  unter  ber  (Einroirtung 
uon  5i^te  unb  3al)n  Dor  allem  in  ber  £ü^oa3fd)en  5reifd)ar  geftaltet 
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t)atten,  tiar  genug,  um  fogleid)  in  eine  politifd)e  (Einljeit  umgefc^t 
3U  roerben.  3n  itjnen  roar  bie  „BetDufetlofigfeit  öer  nationalen  $i}m= 

patl)ie",  3u  ber  fid)  Sdjtller  in  ber  3ungfrau  unb  im  (Teil  burdjgcrungen 
i)atte,  eine  oölfifdje,  moraIifd)e  unb  politifdje  3bee  getoorben.  Sie  follte 
roenigftens  an  bzn  beutfd)en  Uninerfitöten,  ber  einjigcn  öffentlidjen 
(Einri(f)tung,  bie  fid)  als  gemeinbeutfd)  füljlen  burfte,  eine  bauernbe 
Stätte  finben.  So  entftanb  bie  beutfd)cBurfc^enfd)aft,  ,,gegrünbet 
auf  bas  üerljältnis  ber  teutfdjen  3ugenb  3ur  toerbenben  (Einljeit  bes 

teutfd)en  Dolfes".  3I)re  5cttben,  f(^iDar3,  rot,  golb,  büntten  bm  Bur= 
fd)cn  „aus  ber  glorreidjften  beutfdjen  Kaifer3eit,  aus  ber  Seit  ber  ritter= 

lid)=feftcn  J)ol)enftaufen  3U  ftammen".  Sie  follten  bie  neuen  Reid)s= 
färben  roerben.  Die  Burfdjenfdjaft  foIIte  nur  eine  fein,  fo  bie  Reid)s= 
einljeit  oorausbebeutenb. 

(Es  ujar  ein  fur3er  Geraum,  möglid)  nur  in  bem  Unfdjulbsalter  oater« 
Iänbifd)er  Dinge,  toie  Daljlmann  fpäter  bie  Seit  oon  1815  nannte. 

Das  tDartburgfeft  mit  feinem  iugenblirf)en  Überf(i)roang  unb  bie  (Er= 
morbung  bes  ruffifd)en  Staatsrats  Ko^ebue  bur(^  Sanb  gaben  ben 

Regierungen  genügenben  flnla^,  gegen  bie  gro^e  „jafobinifdje  Der= 

fd)rDÖrung"  ein3ufd)reiten.  Scf)on  oier  3Ql)tc  naif)  ber  Begrünbung  bes 
Deutfd)en  Bunbes  roar  es  flar,  ba^  Bunb  unb  Deutfdjijeit  (Begenfä^e 

feien.  (Eine  Ridjtung,  ber  Hrnbt  unb  3a^n.  (Bneifenau  unb  Bot)en  Der= 
bäd)tig  coarcn,  bie  Stein  als  bemagogifdjen  Störenfrieb  benun3ierte, 
begab  fid)  bamit  felbft  jebes  irgenbroie  gearteten  Derljältniffes  3um 

beutfd)en  (Beift.  „Der  Bunb  erfdjien  uns",  fagt  einer  ber  3ungen  üon 
bamals,  Karl  J^afe,  in  feinen  (Erinnerungen,  „nur  als  eine  poIi3ei= 

anftalt  3ur  Unterbrüdung  alles  nationalen  £ebens."  Die  Burfd)en= 
fd)aft  unterlag  ben  Karlsbaber  Befdjiüffen,  bie  HTain3er  Sentralunter- 
fud|ungs!ommiffion  3eigte,  nad)  toeld/er  Ri(^tung  3unäd)ft  allein  eine 
tlätigfeit  bes  Bunbes  3U  erroarten  fei.  Der  6eift  ber  Si^^i^ßitsfriege 
ift  3U)ar  burd)  biefe  Derfolgungen  nid)t  getötet  roorben,  aber  fie  roaren 
mit  ein  (Brunb  bafür,  ba^  bie  nod)  in  ber  Burf^enfd)aft  Bereinigten 
3;enben3en  nun  roenigftens  im  politifdjen  £eben  auseinanbertraten  unb 

bafi  aud)  bas  beutfd)e  poIitifd)e  £eben  roieber  einen  burdjaus  ibe= 
aliftifd)en  unb  tI)eoretifd)en  dtjarafter  befam.  tDir  tonnen  3rDei  I}Oupt= 
rid)tungen  in  biefem  Zihen  unterfd)eiben :  bie  eine  nennen  toir,  nid)t 
im  l)eutigen  eingefd)ränften  Sinne  bes  IDortes,  ben  £iberalismus, 
bie  anbere  bie  R om an tit,  roieberum  nidjt  im  Sinne  einer  Iiterari= 
fd)en  Sd)ule,  fonbern  als  £ebensrid)tung. 
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Der  £iberalismus  als  politifcfje  IDeltanfdjauung  ber  3cit  ift  ein 
Kinb  ber  flufflärung,  bie  erft  mit  iljni  unb  burd)  iljn  bei  uns  politifd) 
roirb.  Die  (Brunblagen  feiner  Staatsleljre  [inb  bie  bes  rtaturredjts. 
Der  Staat  entftel)t  burd)  Dertrag.  Das  eigentlid)  Staatsbilbenbe  ift 
ber  Rouffeaufdje  (Befamtroillc  ber  im  Staate  oertretenen  (Bemeinfdjaft. 
(Eine  Derfaffung  ift  nur  ba  Dorl)anben,  too  bie  Trennung  ber  (Beroaltcn 

im  Sinne  ITIontesquieus  erfolgt  ift.  Der  Staatssroect  ift  bas  grö|t= 
möglid)c  (Blücf  ber  grö^tmöglidien  ITTaffe.  Die  Dorausfe^ung  für  bie 
Derteilung  ber  Red)te  ift  bie  urfprünglid)e  (BIeid)l)eit  aller  nTenf(^en. 
Die  3bcaIform  bes  Staates  ift  bie  Republif,  nad}  il)r  jebenfalls  ift  aud) 
bie  monard)ifd)e  Staatsform  iijrem  IDefen  nad)  um3uformen. 

Das  finb  bie  6runbgebanten,  auf  benen  fid)  ber  beutfd)e  £iberalis= 
mus  aufbaut.  Sie  Ijabcn  in  biefer  S^^^^  oor  allem  Boben  in  Sübroeft« 
beutfd)Ianb  gefunben.  f}ier  roar  burc^  bie  napoIeonifd)e  Seit  3unäd)ft 
eine  oiel  roeitergetjenbe  nioellierung  ber  fo3iaIen  Derl)ältniffe  erfolgt 
als  im  Horbcn.  3n  toeiten  Stridjen  am  Rijein  roar  ber  Abel  roirllid)  be= 
poffebiert  unb  bie  Kird)e  in  eine  Staatsanftalt  oerroanbelt  toorben  roie 
in  5ranfreid)  felbft.  IDenn  l)ier  bie  Reftauration  einfette,  fo  mu^te  fie 

bereits  (Eingelebtes  oertilgen.  f^ier  feljite  au^erbem  eine  alte  Staats-- 
trabition  bie,  roie  in  Preußen  unb  (Dfterreid),  bem  5eubalismus  einen 

I)iftorifd)en  f^alt  gab,  benn  aud)  alte  Kernlanbe  roie  Bat)ern  unb  IDürt= 
tcmberg  roaren  burd)  bie  flnglieberung  großer  neuer  Beftanbteile  oon 
(Brunb  aus  üeränbert.  (Enblid)  roaren  bie  geograpf)ifd)en  Be3iel)ungcn 
3U  5i^an^rc^  Diel  enger  als  im  Horben. 

So  ift  bas  cigentlid)e  IHutterlanb  biefes  £iberalismus  Baben  ge- 
tDorben  unb  fein  einflufereid)fter  Iiterarifd)er  Vertreter  Karl  Rotterf. 

Don  1812 — 1840,  feinem  ̂ obesiaI)r,  I)at  er  bie  öffentlid)e  RTeinung 
Dcutfd)Ianbs  aufs  ftärtfte  3uerft  mit  feinen  l)iftorifd)en  Sd)riften  unb 
bann  mit  feinem  feit  1 834  erfd)einenben  Staatsiejiton  beeinflußt.  RIan 
!ann  bies  IDerf  in  feiner  Bebeutung  rooi)!  mit  ber  fran3Öfifd)en  <En^iy 
Üopöbie  Dergleid)en.  flud)  bie  (Befinnung,  bie  es  oerbreiten  toill,  ift 
bie  ber  liberalen  flufflärung,  angeroenbet  auf  bie  beutfd)en  Derbältniffe. 
Sie  ift  monard)ifd),  aber  oor  allem  ift  fie  fonftitutionell. 

IDie  ftanb  nun  biefer  £iberalismus  3ur  beutfd)en  S^^QQ^^  5unäd)ft 
fanb  er  fein  3bcal  ausroörts,  nid)t  in  Deutfc^Ianb,  roeber  in  bem  ber 
(BegentDort  nod)  in  bem  ber  üergangenl)eit.  (Er  fanb  es  in  bemfelten 
5ranfreid),  bas  man  foeben  nod)  blutig  betämpft  t)attt\  Denn  t)ier 
gab  es  bod)  felbft  unter  ben  Bourbonen  ein  Parlament  mit  Rebefrei^ 
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Ijcit,  unb  bie  Reben  ber  (Dppofition  \anbm  lauten  tDiber^all  in  Deutf(^= 
lanb.  Sobann  toar  un3toetfcil)aft  5rcinfrei(^  in  all  ben  puniten,  bie 
biefem  £iberalismus  iDefentli^  fdjienen,  bas  oorgefrfjrittenere  Staats= 
tDcfen.  IDcnn  bie  liberalen  über  b^n  Rljein  fc^auten,  fo  gefc^al)  bas, 
coeil  fie  ein  freies  Deutfd)Ianb  als  Daterlanb  311  Ijabcn  ir)ünf(^ten.  Denn 
bie  5i^eit)eit  \^(^^b  itjnen  iebenfalls  über  ber  (Einheit.  £ieber  ben  alten 
3iDiefpaIt  als  bie  Jjerrfdjaft  ber  Reaftion,  bie  ©fterreid)  unb  Preußen 
Seigten. 

5ür  ben  beutf(^en  pian  ber  £iberalen  beftanb  aber  no(^  eine  ro eitere 
Sd)tDierig!eit.  U)ie  aud)  bie  Derfaffung  if)res  beutfd)en  Staates  aus= 
gefallen  toäre,  fie  Ijätte  fidj  3U  erljeben  geljabt  auf  bem  (Brunbfa^e 
ber  üolfsfouüeränität.  Sie  fonnte  alfo  nid)t  gut  3uftanbe  !ommen  burd| 
einen  Paft  mit  jebem  ein3clnen  ber  bcutfd^en  Souoeräne,  fonbern  nur 
burd)  einen  (Bcfamtbefdjlu^  ber  Ration,  ber  minbeftens  bie  tI)eoretif(^e 
flbfe^ung  biefer  Souoeräne  3ur  Dorausfe^ung  Ijatte.  IDirtoerbenfeljen, 
toie  loli^tig  bies  für  ben  Derlauf  ber  Betoegung  üon  ll  848  geroorben  ift. 

IDar  biefer  £iberalismus  ber  ein3ig  mögli(^e?  DielUänner,  bie  roir 
aus  ber  3eit  ber  Bcfreiungsfriege  als  liberal  anfpre(^en  motten,  Stein, 

flrnbt,  Boijen,  geijörten  iljm  nii^t  an.  Sie  ̂ a^ten  ebenfo  toie  ben  Defpo^ 
tismus  bie  öbe  ©leidjmadjerei.  3fjr  poIitif(^es  3bcal  toar  nic^t  $xant-- 
reic^,  fonbern  (E  n  glanb.  Sie  berül)rten  [lä)  mit  bem  fübbeutfdjen  £ibe= 
ralismus  in  ber  5otberung  ber  Re^tsgarantien  für  bas  prir)at=  unb 
Staatslebcn,  fie  fc^ieben  fid)  oon  iljnen  in  ber  3bee  com  förperfd)aft= 
lidjen  Hufbau  bes  Staates.  $üx  fie  toar  ber  Staat  fein  Dernunftprobuft 
unb  ni^t  aus  einem  Dertrag  entftanben,  fonbern  ettöas  Urfprüngli(^es 
unb  Rotroenbiges,  in  feinem  Hufbau  ein  Hbbilb  bes  Dolfes  felbft.  IDas 
fie  fui^ten,  toar  ber  Husbau  ber  ftänbif(^en  Redjte  3U  einer  Konftitution. 

biefe  Richtung  ift  au6)  im  Süben  nid^t  ol)ne  Hn^änger,  IDelcfer,  ber 
(Benoff e  Rottecfs  beim  Staatsie jifon,  ftetjt  il)r  fefjr  na^e;  aber  fie  I)at 

iljre  f^auptoertreter  bo6)  im  beutf(^en  Rorben  gefunben,  iljren  u)ürbig= 
ftenSpred)er  inDaljImann.  (Er  fe^t  bieReif)c  ber  crnftl)aften  nieber= 
beutf^en  (Etjaraftere  fort,  bie  toir  mit  ITtöfer  beginnen  fe^en,  3U  bemn 

toir  Stein  nai}  feinem  moralifc^en  IDefen  rcd)ncn  bürfcn.  Seine  „po= 
litil,  auf  ben  (bxunb  unb  bas  tfla^  ber  gegebenen  Suftänbe  3urücfge= 

fütjrt",  beren  erfter  unb  ein3iger  Banb  1 835  erfc^ien,  mürbe  bas  (Brunb= 
buc^  biefer  Ridjtung.  Sie  ift  in  (Böttingen  gefd)rieben,  alfo  au^  in 
ber  englifdjen  (Einflüffen  bcfonbers  3ugänglid)en  £uft,  aber  i)al)lmann 

l)atte  „auf  (Brunb  ber  gegebenen  3uftänbe"  feine  £}offnungen  für  ein 
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neues  Deutfd)Ian6  von  Dornljerein  feft  auf  Preußen  gerid)tet.  (Es  roar 
nur  feine  Sorge,  ob  es  gelingen  roerbe,  biefen  Staat  oon  ber  „neupoIiti= 

fdjen  TUi^ftif  oomRcdjt  auf  unbefd)ränfte  ̂ errfrfjaft"  3U  befreien,  benn 
er  fal),  ba^  „bie  eroig  rnaljren  Begriffe  Doni  Staate  in  einen  Sd)Ieier 
lünftlid)  cingeljüllt  toerben,  3U  tocidjem  Sdjelmerei  b^n  Stoff,  bas  dljri* 

ftentum  bie  eingeftirften  Rebensarten  abgibt".  (Er  mu^te  biefe  Rid)tung 
um  fo  f)cftiger  befämpfen,  als  fie  in  iljren  (Brunbanfdjauungen  oon 
bem  ftänbifd)cn  £iberalismus,  ben  er  oertrat,  nid)t  gar  fo  roeit  entfernt 
toar.  (Es  ift  bie  Romantif. 

Die  Romantif  als  £ebensricf)tung  gef)t  in  Deutfdjianb  surücf  bis 
auf  I)erber.  Sie  ift  bie  Reaftion  bes  (Befütjis  gegen  ben  Derftanb,  ber 

ptjantafie  gegen  bie  Regel,  bes  Ijiftorifc^  Bebingten  gegen  bas  oernunft» 
gemä^  Poftulierte.  Sie  ift  als  £ebensftimmung  nur  mögli(^  bei  üölfern, 
roeId)e  bur^  eine  poIitifd)e  ober  geiftige  Reoolution  einen  Brud)  mit 
il^rer  öergangenljeit  nollsogen  iiah^n,  unb  djarafterifiert  fid)  bann  als 
Reaftion  gegen  biefe  Reoolution.  Unfere  beutfdjen  Romantifer  finb 
3unäd)ft  nteraten,  unb  fie  fd)einen  toeltbürgerlid)  3U  beginnen,  roie 
unfere  Klaffifer  enbcn.  Sie  fd)affen  burd)  eine  großartige  llberfe^er= 
tätigfeit  eigentlid)  erft  bie  tDeltliteratur  als  Begriff  ber  beutfd)en  Bil= 
bung.  Hber  fdjon  balb  tritt  bie  Romantif  in  bQn  Dienft  nationaler 
Beftrebungen.  3I)re  3ünger  lernen  oon  Sidite,  ba^  nur  ber  Deutfd)e 
bie  Kunft  als  eine  Qiugenb  unb  eine  Religion  treibt.  So  toollen  fie 
felbft  fie  treiben.  Unb  fie  nef)men  bie  I)erberfd)en  3been  oon  bem 
DoIfstümIid)en  als  £ebensquell  jeber  Kunft  mit  üiel  größerer  (Energie 
unb  Diel  ftärferer  Kon3entration  auf  bas  (Einf)eimifd)e  röieber  auf.  Sie 
Ijaben  uns  bas  beutfd)e  Dolfslieb,  bie  beutfdjen  Dolfsbüd)er,  bie  RTär^ 
d)en  unb  Sagen  toieber  gefd)enft.  Hürnberg,  für  ITicoIai  nod)  eine 
troftlofe  Stobt,  rourbe  bas  Sd)a^fäftlein  ber  Romantif,  bie  Rfjeinpoefie 
in  nationalem  Sinne  begann,  unb  als  fid)  3U  ben  Did)tern  unb  (5elel)r= 
ten  bk  RTaler  unb  Kunftfammler  gefeilten,  ba  ftieg  bie  (Botif,  bie  einft 
ber  junge  (Boetf)e  mit  f)erber  entbedt  fjatte,  fiegreid)  am  bcutfdjen 
f^immel  empor,  unb  biesmal  mit  if)r  bas  beutfdje  TRittelaltcr,  nid)t 
mef)r,  toie  (Boetlje  in  Don  beutfd)er  flrt  unb  Kunft  gcfagt  fjatte,  als 
ber  eingefdjränfte,  büftere  Pfaffenfd)auplal^,  fonbern  als  bas  eigent' 
lidje  3beal3eitalter  beutfd)er  (5cfd)id)te,  ido  ber  d)riftlid)--gcrmanifdje 
(Beift  bie  IDelt  bef)errfd)t  !)atte,  roo  ein  I}irt  getoefen  toar  unb  eine 
Jjcrbe,  ein  (Bott,  ein  Reid)  unb  ein  Kaifer.  Don  f)icr  aus  fonntc  and} 
ber  KalI)oIi3ismus  roicber  feine  lDur3cIn  in  nationales  (Erbrcid)  fd]la^ 

anuöj  511:   3ondiimicn,   Dom  b.  Dolt  311111  b.  Staat.   2.  tlufl.  5 
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gen.  Damals  I)at  er  roicöer  feinen  oollen  flnft^Iu^  an  bas  öeutfdjc 
©eiftesleben  gcfunben. 

Sd)on  bas  roar  von  au^erorbentIid)er  Bebeutung  für  bas  nationale 
Z^hen.  Die  J^eimatliebe  bcfam  ein  früljer  ungefanntes  moralifdjes 
(Element.  Der  Rtjein,  bie  IDartburg  tourben  Ijeilige  Stätten,  aber  au(^ 

ber  Ianbfd)aftlid)e  partifularismus  ber  Dergangenljeit  befam  gcmüt= 
Iid)e  Siefe.  Aber  bie  Romantif  tat  meljr.  Sie  toirfte  f)inüber  auf  bie 
IDiffenfdjaft.  Die  Romantifer  fteigerten  ben  Ejerberfdjen  Begriff  ber 

bic^tenben  Dolfsfeele  ju  bem  bes  benfenben  Polfsgeiftes,- unb  fo 
rourbcn  nid)t  nur  bieDidjtung,  fonbern  aud)  bie  religiöfen  Dorftellungen, 

Spradje,  Red)t  unb  ein  großer  üeil  bes  gefd)id)tlid)en  £ebens  als  Hu^e^ 
rungen  biefes  Dolfsgeiftes  angefprod)en.  Damit  DoIl3og  fid)  eine  Ration 
naiifierung  all  biefer  (Bebiete  loie  nie  DorI)er.  Damals  fd)uf  3citob 
(Brimm  bie  beutfd)e  (Brammatif  unb  bie  beutfd)e  ITTi)tt)oIogie,  (Ei(^t)orn 
bie  bcutfdje  Red)tsgefd)i(fjte.  (Es  toar  biefer  (Beift,  ber  bm  Srciljerrn 
Dom  Stein  bm  pian  3U  unferer  großen  nationalen  djuellenfammlung, 
btn  Monumenta  Germaniae  historica,  faffen  lie^. 

Sd)on  bamit  roar  gegeben,  ba^  ber  romantif(^e  (Beift  fid)  anä) 

politifd)  ausroirfte.  Die  allgemeinfte,  aber  boc^  für  bie3u!unft  foIgcn= 
reidjfte  politifdje  ̂ orberung  ber  Romantif  roar  bie  Don  Kaifer  unb 
Reid).  €rft  burd)  bie  Romantif  i^ahzn  biefe  IDorte  ben  Se^nfud)ts= 
laut  befommen,  ber  ifjnen  bis  1870  antjaftet.  TTTan  fönnte  fagen,  bie 
Romantifer  ):iaben  bie  Blide  ber  Deutf(^en  oon  b^n  Derfallsseiten  bes 

Reid)s  abgeroenbet  unb  auf  bie  Seiten  ber  „Jjerrlidjfeit"  fijiert.  f)ier 
Dor  allem  ßeigte  fid)  bie  Bebeutung  ber  (Erroeiterung  bes  gefd)id)tli(^en 
J)ori3onts.  (Boetl)e  er3äf)It  uns,  ba^  fein  gefd)id)tlid)es  3ntereffc  nid)t 
über  Rubolf  oon  I^absburg  f)inaufgereid)t  liabe.  3mmermann  f)at  fid) 
in  feinen  IlXagbeburger  Knabeniaf)ren  u)oI)I  für  (Buftao  Hbolf,  aber 
nid)t  für  (Dtto  ben  (Broten  intereffiert.  3e^t  roirb  bas  anbers.  Die 
Jjof)enftaufen  treten  in  (Befd)id)te  unb  Did)tung  mad)tDoII  f)eraus. 
Rudert  fingt  fein  £ieb  oom  alten  Barbaroff a  unb  f)at  barin  bie  oer» 
ftreuten  Stüde  ber  alten  Kaiferfage  fo  funftooll  3ufammengefügt,  ba^ 
fie  uns  feitbem  als  bie  eigentlid)e  Soi^^ri  ber  Überlieferung  erfd)cincn. 

5ür  bas  innerpolitifd)e  Denfen  ber  Romantifer  aber  rourbe  i!)re 
3bealifierung  bes  Dolfsbegriffs  oon  entfd)eibenber  Bebeutung.  Die 
Romantifer  iiaben  bas  Dolf  aud)  politifd)  fo  betrautet,  roie  fie  es 

poetifd)  faf)en,  als  ein  Altertum,  bas  man  mit  allen  RTitteln  alter« 
tümli^  erf)alten  muffe.  $üx  fie  gab  es  feine  anbern  (Blieberungen  bes 
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Dolfes  als  Me  „natürlidjen"  öesTITittelaltcrs,  feine  anbernBetätIgungen 
besfelben  als  bie  inftinftioen  unb  förperfdjaftlidjen  aus  ber  Seit  bcs 
gebunbenen  Seelenlebens.  So  oerbünbeten  fie  fid)  nacf)  pfeuboliberalen 
Anfängen  rafd)  mit  bem  fonferoatioen  patriard)alismus  ber  Kir(^e 
unb  ber  abfolutiftifd)  bleibenben  Staaten;  Hbani  TTtüIIer,  (Börres,  tlo» 
Dolis,  I^aller  unb  Stat)I  3eigen  bas  jeber  Don  einer  anbern  Seite. 

Aber  all  bas  blieb  Sljeorie.  3ur  Fjerrfcf)aft  finb  £iberalismus  unb 
Romantif  nirgenbroo  in  Deut[d)lanb  gelangt,  unb  besf)alb  finb  beibe 
Rid)tungen  immer  boftrinärer  unb,  roie  es  bei  allen  von  politif(^er 

IDirffamfeit  ausgef(f)loffenen  Hid)tungen  gel)t,  immer  ejtremer  gc= 
roorben.  Deutfdjlanb  fpaltete  fid),  roie  ein  fo  Dor3ÜgUd)er  Beobadjter 
roie  Klemens  (Ifjeobor  perttjes  1845  fagte,  in  3rDei  (Bruppen,  ,,üon 
benen  bie  eine  iljr  Staatsibeal  in  ber  Sufunft,  bie  anbere  in  ber  Der= 
gangenl)eit  fu(i)t.  Dem  beutfd)en  Staat  ber  (Begentoart  aber  fteljen 

fie  beibe  in  berfelben  Kälte  gegenüber". 
IDer  regierte  nun  aber  von  1815 — 1848  in  Deutfd)lanb?  Das 

roar  bas  beutfdje  Beamtentum.  Utit  Red)t  Ijat  man  biefe  Seit  bie 
flaffifdje  Seit  bes  Beamtentums  genannt.  Dies  Beamtentum  l)at  bamals 
eine  enorme  Arbeit  geleiftet,  es  l)at  feinen  reid)lid)en  Anteil  an  ber 
fdjnellen  f)eilung  ber  Kriegsfdjäben  roie  an  ber  großartigen  tr)irtfd)aft= 
Iid)en  dntroicflung,  bie  in  Deutfdjlanb  elroa  mit  1830einfe^t,  ber5cll= 
oerein  ift  im  roefentlid)en  fein  IDerf.  <Es  befeitigt  bas  Defi3it  in  bm 
Staatsl)aust)alten,  bringt  (Drbnung  in  bie  5inan3en,  niemals  früljer 
l)at  Deutfd)lanb  (Bcfe^  unb  ©rbnung  in  bem  ITlaße  gefannt. 

Aber  es  bringt  3CDei  Sd)äben  für  bie  nationale  (intcoicflung  mit 
fid):  es  ift  3unäd)ft  feinem  IDefen  nad)  partifulariftifd)  unb  es  fd)afft, 
auf  bem  aufgeflärten  Defpotismus  bes  1 8.  3a^i^^unberts,  beffen  legi- 

times Kinb  es  ift,  fortbauenb  nun  bcn  neuen,  reinftaatlid)enparti  = 
fularismus.  (Erft  burd)  bas  Beamtentum  ift  ber  preußif(^e,  bat}rifd)e, 
t)annoDerfd)e,  babifd)e  Staat  3u  einem  fo  gefd)loffenen  (Ban3en  geu)or= 
bcn,  ba^  fid)  in  ben  alten  unb  ben  neuen  Heilen  3rDar  nid)t  gleidjmäßtg, 
aber  im  gan3cn  bod)  überrafd)enb  fd)nell  ein  neues  StaatsbetDußtfein 
entroicfelte.  Damals  finb  bie  fd)tDeren  Bolltoerfe  aufgetoorfen  morben, 
bie  fid)  felbft  einer  bunbesftaatlid)en  (Einigung  lange  entgegengeftellt 
t)aben. 

Sobann  aber  war  bies  Beamtentum  nolrücnbig  bcDormunbenb,  es 
ging  burd)aus  oon  ber  Annal)me  eines  befd)rän!ten  UntertanenDer= 
ftanbcs  aus.  (Es  roar  fcl)r  abgeneigt,  3been,  bie  il)m  oom  Dolfe  aus 
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geboten  mürben,  auf3unet)men,  £)Qrtort  unb  ̂ i^icöricf)  £i[t  fjaben  ba= 
von  3U  er3ät)Ien  get)abt.  (Es  toar  ftets  in  (Bcfaljr,  ben  von  Stein  be= 
fämpften  Übeln,  bem  mietlingsgeift  unb  bem  Ztbzn  in  Dienftnad)= 
roetfen,  3U  oerfallen.  So  toar  es  bei  all  feiner  Süditigfeit  allgemein 
Der^a^t.  Die  Romantüer  mögen  es  nid)t,  roeil  fie  überl)aupt  gegen 
bie  im  Beamtenftaat  liegenben  formalen  Binbungen  finb,  unb  bie  £i= 
beralen  Raffen  bie  Beamten  als  lDer!3euge  bes  Defpotismus,  ja,  fie 

Ijaffen  fie  faft  um  fo  met)r,  je  tüd)tiger  fie  finb.  Als  in  Baben  ein  tüd)ti= 
ger,  freil)eitlid)  benfenber  ITtann  TRinifter  rourbe,  fagten  bie  liberalen: 

„(Ein  Segen  für  bas  £anb,  aber  ein  fd)03erer  Sd)Iag  für  bie  (Dppofition." 
Diefe  Suftänbe  fonnten  nid)t  bauern,  unb  bas  (Befül)!  bafür  rDäd)ft 

Don  l^aiiv  3U  3<^^^-  3^^^  ̂ er  reoolutionären  Beroegungen  bes  Aus- 
lanbes  3ittert  in  Deutfdjianb  nad).  Der  gried)ifd)e  5i;eit)eitsfampf  3umal 

bringt  aud)  tonferoatiD  gefinnte  Kreife  in  (Begenfa^  3U  bem  IHetternid)' 
fd)en  Stiftern.  Die  parifer  3ulireDoIution  oon  1830  trägt  itjrelDellen 
nad)  Deutfdjlanb  Ijinein.  Der  norbbeutfd)e  £iberalismus  fe^t  feine  erften 

Derfaffungen  burd).  tDie  roeit  ber  Süben  unter  ben  (Einfluß  bes  fran3Ö= 
fifd)en  Rabifalismus  geraten  roar,  3eigte  bas  I^ambadjer  5eft.  Hud) 
bei  bm  beutfd)fül)lenben  Rebnern  toar  feine  IDartburgftimmung  me^r 
möglid).  Die  Reaftion,  bie  mit  neuer  inad)t  einfette,  ftiefe  aud)  auf 
neuen  unb  ftärferen  tDiberftanb.  3e^t  rourbe  aud)  ber  Oberalismus 
literarifd)  unb  überrannte  bie  Romantif.  Das  3unge  Deutfd)! anb 
erfd)ten.  Seine  5üt)rer  finb  l)eine  unb  Börne.  ITIit  if)nen  tritt  bas 
3ubentum  in  bie  beutfd)e  £iteratur  ein.  (Es  ift  felbftoerftänblid),  ba^ 
il)m  bas  5ranfreid)  ber  Reoolution  unb  toieber  bas  ber  3uIireDoIution 

als  ein  3beal  erfd)ien.  Börnes  (Bebanfen  freifen  alle  um  ein  nad)  bie= 
fer  Rid)tung  oeränbertes  Deutfd)Ianb.  „Das  Daterlanb  ift  feine  gan3e 

£iebe",  fagt  Ejeine  fpöttifd)  Don  il)m.  Unb  fo  ift  bas  3u"9ß  Deutfd)= 
lanb  3unäd)ft  übert)aupt.  Hber  fie  finb  gan3  pietätlos.  Sie  befämpfen 
bas  HIte  nid)t  nur,  fie  Derl)öl)nen  es.  Sie  I)aben  bamit  ber  nationalen 
3bee  einen  3rDeifeII)aften  Dienft  geleiftet,  einen  un3röeifelf)aften  aber 
ber  poIitifd)en  fluftlärung,  inbem  fie  Roman,  Bül)ne  unb  3eitfd)rift 
in  ben  Dienft  einer  3ournaIiftif  ftellten,  bie  nun  mit  aufeerorbentIid)er 
Sd)neIIigfeit  lernte,  bie  Sagesprobleme  3U  erfaffen  unb  bie  fjörer  unb 
£efer  3U  paden.  t^ier  toar  bie  Sd)ule  einer  poIitifd)en  Berebfam!eit, 
bie  1848  mit  erftaunlid)er  Reife  cor  bie  Ration  trat. 

3ugleid)  aber  rDäd)ft  bie  3al)I  ber  politifd)  3ntereffierten  nod)  Don 
einer  anberen  Seite  l)er.  t)inter  bie  poIitifd)en  $üt)rer,  bie  Did)ter  unb 
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Profefforen,  tritt  bas  Bürgertum.  (Es  tDurbe3unäd)[t  burd)  bie  toirt^ 
f d)af  tlidjen  5tagcn  erneut  in  bas  politifdje  £ebcn  ber  Hation  I)inein= 
gesogen.  Seit  1815  I)atte  bas  tDirtfd)aftIid)e  £eben  in  Deut[d)lQnb  erft 
3Ögernb,  bann  immer  ftärter  feinen  HuffdjcDung  genommen.  Die  erftc 
unb  bringenbfte  5otberung,  bie  bas  beutfd)e  Bürgertum  an  bie  neue 
Bunbesbel)örbe  rirf)tete,  wax  bie  ber  einf)eitlid)en  Regelung  oon  fjdnbel 
unb  Derfe^r  im  Bunbe.  Seit  1819  arbeitete  für  biefe  Sroecf e  ein  Derein 

beutfctjer  Kaufleute  mit  bem  Si^e  in  Hürnberg,  bie  (Brünbung  5rieb  = 
rid)  £ifts,  ber  Ijier  ben  erften  f^ebel  für  feine  füFjnen  nationaItDirt= 
fd)aftli(i)en  piäne  anfe^te.  (Es  ift  für  bas  Sd)idfal  ber  gansen  beut= 
fd)en  Sxaqz  entfd)eibenb  geroorben,  ba^  aud)  biefe  Aufgabe  nidjt  burcf) 
ben  Bunb  il)re  £öfung  fanb,  fonbern  burd)  bas  Sonberoorgeljen  Preu= 
^ens.  flm  1.3anuarl834  oereinigte  ber  Deutfd)e  ̂ olloereinmefjr 
als  23  ITtillionen  Deutfd)e  unter  preu^ifd)er  5ül)rung.  Der  preufeifdje 
5inan3minifter  IHo^  roie  ber  bat^rifdje  Unterijänbler  (lotta  roaren  fd)on 
1829  gleid)mä^ig  baoon  überseugt,  ba^  biefe  (Einung  bie  feftefte  KIam= 
mer  für  ein  in  IDaljrtjeit  oerbünbetes  Deutfd)Ianb  fei.  Sie  Ijaben  ba-- 
mit  red)t  beljalten,  aber  b^n  näd)ften  Dorteil  3ogen  bodj  nid)t  bie  Re= 
gierungen,  fonbern  bie  liberale  €inl)eitsbetDcgung.  3nbem  Jjanbel  unb 
(Betoerbe,  toie  (Erid)  XTtards  fagt,  auf  bie  nationale  Stufe  geljoben 
tourben,  getoann  bie  Befdjäftigung  mit  ben  tDirtfd)aftIid)en  5^09^« 

gan3  anbers  als  bisljer  poIitifd)=nationaIen  dljaratter.  IHit  nottDenbig= 
leit  brang  man  oon  ben  roirtfd)aftIid)en  (Einljeitsfragen  3U  ben  poIi= 
tifd)en  cor.  1841  erfd)ien  5nebrid)  £ifts  „nationales  Si]ftem  ber  poIi= 

tifdjen  (Dfonomie",  ein  Bud),  bas  mit  einbringlid)er  Berebfamfeit  unb 
reifer  I)iftorifd)er  Kenntnis  bie  £el)ren  eines  beutfdjen  dolbertismus 
Dcrfünbete  unb  ben  Deutfdjcn  ben  IDeg  burd)  bie  tDirtfd)aftseint)eit 
3ur  poIitifd)en  (Einljeit  unb  3ur  nationalen  (Brö^e  roies.  (Er  f)at  aud) 

fd)on  bie  „See!rone"  für  Deutfdjianb  geforbert,  roie  es  um  bie  glcid)c 
3eit  bas  jungliberale  Deutfdjianb  in  f}ercDegt)s  5IottenIieb  tat. 

(Erfid)tlid)  tr»ar  3U  bem  (Befüljl  bes  inneren  IDertes,  bas  bie  Deut= 
fd)en  aus  ber  (Erl)cbung  mitgenommen  l)atten,  bas  (Befül)!  ber  inneren 
Kraft  getreten.  (Es  3eigte  fid)  in  einer  aud)  bas  fluslanb  überrafd)en= 
ben  IDeife  bei  ber  fran3Öfifd)cn  Rt)einbebrof)ung  üon  1840. 
3()r  anttDortetc  ein  einmütiger  proteft  ber  beutfd)cn  5iitften  unb  Döl= 
fer,  roie  er  aud)  1815  nod)  nid)t  möglid)  geroefen  toar.  Becfcrs  KI)cin= 
lieb  3ünbete  im  Süben  unb  im  Horbcn.  Damals  cntftanb  aud)  Sd)ncden= 
burgers  lDad)t  am  Rt)ein,  bie  frcilid)  ber  Seit  iljrer  DoItstümIid)feit 
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no(^  fjarrcn  mu^te,  ba^u  neue  £ieber  von  flrnbt,  nii^t  mcl)r  fo  oöllig 
toie  bie  alten  ben  Zon  öer  3eit  treffenb,  unb  1841  ̂ offmonn  von 

5allerslebens  „Deutfd)Ianb,  Deutfdjianb  über  olles",  in  bem  bas  alte 
Preislieb  IDaltljers  üon  ber  üogeltoeibe  3U  neuem;  nun  erft  allgemein 
nem  Zeh^n  crt»ad)te. 

(Ein  nad)I)an  ber  I)ier  ent[ad)ten  allgemeinen  nationalen  Beget= 
fterung  roar  bas  $e\t  ber  (5runb[teinlegung  3um  Husbau  bes  Köl  = 
ner  Doms  1842.  IDieber  toirfte  I)ier  ein  (Bebanfe  ber  Romantif. 
Sie  3uerft  Ijatte  bie  Deutfdjen  geleljrt  ben  unoollenbeten  Kölner  Dom 
als  Sinnbilb  ber  beutfd)en  (Befi^icfe  3U  betrad)ten.  3^^t  Bereinigte  [lö) 
gan3  Deut[d)Ianb  3ur  DoIIenbung  bes  Baus,  ber  feit  1516,  ein  3al)r 
cor  bem  Beginn  unferer  religiöfen  Krifis,  aufgegeben  toorben  toar.  Rn 

biefcs  5eft  fd)Io^  fid)  in  Bai}ern  bie  (Eröffnung  ber  tDalljalla,  bes  „(Eem= 

pcis  beutf(^er  (EI)ren",  unb  bie  (Brunbfteinlegung  für  bie  Befreiungs= 
ijalle  bei  Keltjeim.  Die  Sammlungen  für  Banbels  J^ermannsbenfmal 

im  Seutoburger  EDalbe  !amen  in  $lü^,  unb  auc^  auf  anberem  (5e= 
biete  3eigte  fi(^  ber  neu  ertoac^te  (Bemeinfinn  Deutfc^Ianbs  bei  ber 
großartigen  £iebestätigfeit  für  bas  abgebrannte  f^amburg.  (Es  toar 
bas  erftemal,  ba^  ein  foI(^es  (Ereignis  als  eine  Rngelegentjeit  ber  na« 
tion  empfunben  tourbe. 

Aber  bies  alles  Ijatte  öoc^  feine  anbexe  tDirfung,  als  ba^  bie  Span= 
nung  3U)if(^en  bem  befteljenben  poIitif(^cn  Suftanb  unb  ben  IDünfc^en 
ber Hation beftänbig u)ud)s.  DerfjannooerfdjeDerfaffungsbru^ 
Don  1837  Ijatte  bie  t}offnung  bes  £iberalismus,  feine  5oröerungcn 

mit  Beifeitelaffung  bes  Bunbes  3unäd)ft  auf  bem  Boben  ber  tDid)tig' 
ftcn  (Ein3elftaaten  burc^3ufe^en,  als  eitel  ertoiefen.  (Eine  Reform  fonntc 

nur  Don  einer  gan3  Deutfdjianb  umfaffenben,  fid)  auf  gan3  Deutfd)= 
lanb  be3iel)enben  Beroegung  ausgeljen.  3uglci^  fa^  fic^  nun  auc^  ber 
norbbeutf(^e  £iberalismus  in  bie  ©ppofition  gebrängt.  Die  „(Böttinger 

Sieben",  bie  fi^  geroeigert  Ratten,  bie  alte  Derfaffung  als  aufgeF)oben 
3U  betrachten,  tourben  treiben  ber  Dolfstümlidjfeit.  3afob(5rimms 
Re^tfertigungsf(^rift  mit  bem  Hibelungenoers  als  IKotto:  löar  fint 
bie  (Eibe  fomen?  3eigte  in  iljrer  eblen  IDürbc  aller  IDelt,  roie  es  in 

Deutfdjlanb  ausfa^.  Da  bie  Ration  fein  gefe^Iid)es  (Drgan  befaß,  tDün= 
fd)e  aus3ufpred|en,  fo  tourben  bie  feit  1840  toieber  erftef)enben  Bur- 
fc^entage,  bie  lEurner=  unb  Sdjü^enfefte,  bie  (Belef^rtenoerfammlungen 
aller  Hrt  Stätten  politifc^er  Kunbgebung  unb  ebenfo  Urfai^en  bes  flrg= 
U)of)ns  ber  Regierungen.  Unb  bod)  tourbe  I)ier  ein  gut  (Ectl  jener  poli» 
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ttf(^cn  lUäfeigung  gcfd)affcn,  öie  roir  in  ber  paulsfiri^c  toieberfinbcn 
roerbcn. 

TTTcI)r  unb  meljr  [(^ärften  firfj  aud)  bie  Blide  ber  3citgeno|fen  für 
bicjcnigen  innerftaatlidjen  Probleme,  für  bie  toeber  ber  £iberalis= 
mus  no(^  bie  Romantif  eine  £öfung  bot.  (Es  toaren  gerabe  bie  tDid)tig= 
ften  ber  beutfcfjen  (Entroidflung.  Die  5rage,  toeldje  HTad)t  Deutfd)Ianb 
3ur  €tnl)eit  unb  5Teit)eit  füljren  fönne,  rourbe  neu  geftellt,  unb  ber 
S(i)rDabe  Pauipfiser  roagte  in  feinem  Brief toedjfeljtoeier  Deutfd)en 
1831  3U  antroorten:  Preußen.  (Er  fanb,  ba%  \\<i\  (Dfterreid)  feit  ber 
Reformation  oon  Deutfd)Ianb  getrennt  I)abe,  Preußen  aber  in  feinem 

nTiIitärft)ftem  ein  roirffameres  unb  populäreres  (Element  befi^e  als  ir= 
gcnbein  Staat  (Europas.  3n  Saufen  grünbete  Karl  Biebermann 
1 842  eine  Deutfd)C  ITIonatsfdjrift  für  politif  unb  öffentlidjes  Z^ben 
3ur  Dertretung  ber  Soi^^ei^ung:  Hnfdjlu^  fämtlidjcr  Staaten  stoeiten 
unb  brüten  Ranges  an  Preußen,  ̂ i^i^^ricf)  r)on(Bagern  Härte  in 
ftillcr  politif djer  Selbftfritif  bis  1 834  ben  Begriff  besBunbesftaates 
ah,  unb  toieberum  Pfiser  fanb  1835  eine  £öfung  ber  ftaatsred)tli(^en 
fragen,  bie  bereits  in  allen  f}auptpun!ten  bie  Bismarrffdje  bes  Horb' 
beutfdjen  Bunbes  üorroegnaljm. 

3mmer  Ilarer  tourben  fo  bie  3iele,  immer  breiter  flutete  ber  Strom 
ber  poIitifd)en  3ntereffen,  immer  fid)tbarer  aber  tourbe  aud)  ber  Un: 
mut  ber  Itation  über  bie  poIitifd)en  Suftänbe  ber  (Begenroart.  (Es 

braud)te  nur  nod)  ein  paar  flnftö^e,  um  bie  nur  fdjeinbar  nod}  ru= 
t)igc  IlTaffe  ber  beutfd)en  politifdjen  5i^agßn  in  Betoegung  3u  bringen. 
Der  Sonberbunbfricg  in  ber  Sd)tDei3,  roo  in  fd)nenen  Sd)Iägen 
bie  rabifale  unb  3entraliftifd)e  Partei  bie  ultramontanen  Dertreter 

bes  Kantönligeiftes  überrounben  Ijatte,  galt  allen  5^'ßi^eits=  unb  €in= 
Ijeitsfreunben  in  Deutfdjianb  als  flufforberung  3U  eigenen  (Taten.  Unb 
fd)on  toinfte  einem  einigen  unb  fräftigen  Deutfd)Ianb  im  Horben  eine 
i)ol)e  Aufgabe:  ber  offene  Brief  König  (It)riftians  Vill.  üom  8.  3uli 
1846  l)atte  bie  lange  beftet)enben  Beftrebungen  auf  (Einglieberung 

Don  Sdjlesroig'l^olftein  in  bie  bänifd)e  ITTonardjie  offenfunbig  ge= 
mad)t.  Unb  je  fanftmütiger  ber  Bunb  proteftiert  Ijatte,  befto  fräftigcr 
loberte  bie  nationale  Begeifterung  in  gan3  Deutfdjianb,  unb  im  Süben 
öielleidjt  nod)  fräftiger  als  im  Horben,  auf.  Denn  t)ier  toar  nun  ein 
neues  (Elfa^,  aber  ein  nod)  nid)t  uerlorencs,  ein  flu^cntoerf  bes  Dcutfd)' 
tums,  angegriffen  burd)  ben  rcgfamen  ITationalismus  eines  lange 
oon  Deutfd)Ianb  gciftig  ab!)ängigen  Dolfcs  unb  oon  einem  bcn  5ort' 
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ht\ia\\b  feiner  Staatseinljeit  erftrebenöen  KönigsFjaufe.  Der  Kampf um  6qs  Deutfd)tum  Sd^Iesroig^IioIfteins  ift  für  öie  dntotcflunQ  bcs 
öeutfdien  nationalbetDufetfeins  im  großen  Daterlanöe  Dielleicöt  noch 
roirfftiger  getoorben  als  für  6as  5er  Betroffenen  felbft.  t)ier  toar  nun aufeerbem  eine  (Belegenljeit,  bic  liberalen  unb  bie  nationalen  3been 
3u  Derbinben  roie  iticf|t  leidjt  fonft  irgenbtDo.  IPie  bie  Romantif  bas 
(Elfafe  3u  einem  3iel  nationalen  Strebens  gemad|t  Ijatte  [o  ie^t  ber £iberalismus  bie  beut[ci)e  Horbmarf.  5ür  if?n  toar  fie  „bas  lefete  JLn- 
ram,  auf  roelc^em  fid|  unfer  3bealismus  nocf)  beljauptet" 

Hnbsuallbem  feit  1840  auf  bcmpreu6ifci)ena:i)rone  ein  mann 
ber,  Don  ber  romantifdjen  Kunft=  unb  Religionsauffaffung  f|er!ommenb 
unb  Don  il)r  aus  feine  Staatsauffaffung  mobcinb,  meljr  noc^  als  bic 
liberalen  Doftrinäre  unb  Reoolutionäre  bie  (Bärung  einer  fc^on  aus 
hm  Sugen  geratenbcn  3eit  förbcrte.  Hufgefc^Ioffcn  für  aViz  bö&ften 
3been  ber  3eit,  blieb  er  bod|  in  feinem  löefen  ein  rücfioärts  geiüanbter 
menf(f|,  für  5reif)eit  unb  Deutf(f|l)eit  fcf?u)ärmenb,  enttäufc^te  er  bocb 
Dom  erften  Sdjritte  an  unb  courbe  enttäufcf|t.  (Eine  ̂ amletnatur  roie 
man  mit  Redjt  gefagt  Ijat,  oöllig  unfähig,  feine  Seit  3u  leiten,  'aber I)od)ft  geeignet,  fie  uns  ttacfflebenbcn  mit  all  if^ren  Scbroäcben  unb Stärfen  3u  fpiegeln. 

3n  biefe  fltmofptjäre  fcfilug  ber  töcttcrfc^Iag  ber  parifer  5ebruar= 
reDoIution.  (Er  mufete  eine  Bewegung  entfadjen,  fo  allgemein,  toie  fie Deutfd|Ianb  feit  ber  Reformation  nicf|t  mef^r  gefeljen  Ijatte. 

4.  Der  Derfu(^  öer  Begrunöung  öes  6eutfcben Dolfsjtaots. 

Die  Reoolution  oon  1848  ift  aud)  barin  ein  edjtes  (Er3eugnis  ber 
beutfcf)en  (5efcf)i(f|te,  bafe  fie  bas  Q:umurtuarifcf|e  unferer  (Entroicflung 
\o  getreulid)  fpiegelt.  IHan  möcf)te  fagen,  ber  flnblicf,  ber  fidi  uns 
bietet,  ift  roie  bei  ber  Reformation  unb  ber  Beroegung  oon  1813 
ber  eines  ber  alten  beutf(f|en  J}ol3fct)nitte,  bic  „oollgeftopft  finb  mit 
5iguren  .  5ur  unfern  3ufammenl)ang  aber  genügt  es,  roenn  toir  unfere 
Bhcfe  lebiglid)  auf  bie  Derfammlung  in  ber  paulsfir(f|e  in 
Sranffurt  ridjten  unb  il)rcn  Dcrfud|,  ben  beutfdjcn  Dolfsftaat 3u  begrünbcn. 

Das  crftc  bcutfdje  Parlament  ift  geboren  aus  bcm  Dolfstoillen,  ber 
unter  bem  (Einbrucf  ber  fran3Öfifd|en  (Ereigniffe  unu)iberftel)lirf|  Dor= 
inartsftromenb,  h^n  Bunbestag  überrannte,  bic  Regierungen  Iäf|mte. 
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(Es  fal)  in  |id)  oerfammelt  bie  geiftigc  Blüte  5er  Hation,  Dcrtreter 
aller  Rtdjtungen  bes  beutfd)en  £ebens.  (Es  [teilte  [ie  Dor  eine  Huf= 
gäbe,  roie  fie  nocf)  nie  einem  Parlament  geftellt  roorben  roar.  Denn 

CS  galt  ni(^t  nur  bie  beutfdje  5i^sif)eit,  fonbem  aud)  bie  beut)'d)e  (Ein= 
^eit,  nid)t  nur  bie  beutfcfje  Derfaffung,  fonbem  aud)  ben  beutfdjen 
Staat  3u  fd)affen,  unb  nid)t  aus  einem  ITid)ts  3U  [d)affen,  fonbem  mit 
metjr  ober  roeniger  ftarter  flnfnüpfung  an  eine  taufenbjäfjrige  Der= 
gangen!)eit  unb  mit  met)r  ober  roeniger  großer  Rücffid)t  auf  bie  be= 
fteljenben  beutfdjen  Staaten,  bie  in  Umfang,  poIitifd)er,  geiftiger  unb 
fo3iaIer  (Entroicflung  bie  größten  Derfdjiebentjeiten  aufroiefen. 

Das  Parlament  f^uf  3unäd)ft  burd)  ben  „üiljnen  (Briff"  (Bagems 
bie  proDiforifd)e  Sentralgecoalt  unb  ließ  fid)  babei  bie  3uftim= 
mung  bes  Bunbestags  gefallen.  (Es  roollte  alfo  eine  Konftituante, 
aber  !ein  Konoent  fein.  Dann  naf)m  es  bie  5eftfe^ung  ber  beutfdjen 
(Brunbrec^te  in  Angriff.  (Es  I)at  barüber  Dom  4.  3uli  bis  13.  (Df= 
tober  in  langen  Rebefd)Iad)ten  gefod)ten  unb  bamit  eine  foftbare  Seit 
Dcrioren.  TITan  I)at  iljm  baraus  unb  übert)aupt  aus  biefem  boftrinären 
Beginn  ber  Beratungen  einen  fdjtoeren  Dorrourf  gemad)t.  3unäd)ft 
Dcrbient,  toas  fd)Iiefelid)  3uftanbe  fam,  biefen  Dortourf  nid)t.  Denn 
biefe  (5runbred|te  entl)alten  allerbings  Kleinftes  neben  bem  tDid)tigften, 
fie  fdjeiben  nid)t  3rDifd)en  (5runbred)ten  unb  (Brunbfä^en,  aber  im  übri= 
gen  finb  fie  unfere  (5runbred)te  gea)orben.  Sobann  aber  seigte  fid)  bod) 
in  bicfer  Beratung  ber  (Brunbred)te  fogleid)  nad)  ber  ̂ eftfe^ung  ber 
proDiforifd)en  Sentralgeroalt  ber  tDetteifer  ber  3been  ber  (Ein  = 
I)eit  unb  ber  5rßi^eit.  f^atte  jene,  oorbrängenb,  ben  erften  Sd)ritt 
ber  Derfammlung  beftimmt,  fo  regte  fid)  je^t  übermäd)tig  bie  3rDeite. 
Die  5ai^&en  fd)roar3rotgoIb  f)ieöen  ja  md)t  blo^  bie  (Einl)eitsfarben, 
fie  toaren  für  minbeftens  ebenfo  oiele  Deutfd)e,  DieIIeid)t  für  bie  breiten 

IKaffen  ausfd)Iie^Iid),  bie  „5arben  ber  5reif)eit".  ITTan  toollte,  roie 
Rubolf  ?}ax}m  fagt,  ber  über  bie  Pert)anblungen  tro^  feiner  3ugenb 
mit  rciffter  (Einfid)t  berid)tete,  einen  Kated)ismus  ber  DoIfstDÜnfd)e, 
eine  Magna  Charta  ber  5reil)eiten  bes  Dolfes,  bie  aud)  bleiben  muffe, 
roenn  bas  IDerf  unterbrod)en  roerben  follte.  „ITIan  follte  bie  Arbeit 
bes  allgemeinen  (Beiftes,  bie  feit  breiunbbreifeig  3ai)ren  in  Dcutfd)' 

lanb  gefd)el)en  fei,  legalifieren." 
Unb  roarcn  nid)t  bie  (Brunbred)tc  toirüid)  bie  nottoenbige  (Brunb= 

läge  eines  Derfaffungsbaus?  nid)t  nur  in  bem  fran3Öfifd)en  Sinne, 
ber  eine  Derfaffung  ol)ne  foId)e  5cftlcgungen  nid)t  fannte,  fonbem 
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insbcfonberc  bann,  tocnn  man  nid)t  ben  (Einljeitsftaat,  fonöcrn  b^n 
Bunbesftaat  toolltc?  Denn  bie  (5runbred)te  jollten  naii  bem  (Ein= 
fül)rungsgefe^  bie  Horm  für  bic  beutfd)en  (EinselDerfaffungert  fein, 
fie  t)ättcn  ben  größten  UTangel  in  ber  bisl)crigcn  politifdjcn  (Enttoicf lung 
Deutf(f)Ianbs,  bie  Ungleid)t)cit  ber  5ortfd)ritte  ber  einseinen  beutfd)cn 
Staaten  auf  bem  tDege  3ur  bürgerlid)en  Si^ei^eit,  mit  einem  Sdjiage 
befeitigen  follen,  fie  !)ätten  enblid)  bie  5teit)citsbeftrebungen  baran 
Dert)inbern  foIIen,  fid)  partüulariftifd)  3U  serfplittem.  Hber  freilid), 
man  roolltc  mit  biefen  Beratungen  aud)  ben  Rustrag  ber  (Begenfä^e 

Derfd)ieben,  bie  nun  bei  ber  Beratung  über  bieeigcntIici)eReid)SDcr  = 
faffung  unb  cor  allem  bei  ber  $rage  besRei^sobertjauptes  aufs 
fd)ärf|te  aufeinanberfto^en  mußten. 

IDas  enblic^  naij  abermals  fedjs  IHonaten,  im  ITTärs  1849,  als 
üerfaffung  bes  Deutfdjcn  Reid)s  3uftanbe  tarn,  toar  bod)  ein 

imponierenbcs  tDerf,  getragen  oon  bem  (Bebanfen  ber  Polfsfouoeräni' 
tat,  aber  in  nid)ts  fo  ibeal,  ba%  nid)t  ein  politifd)  reifes  unb  3um 
t)anbeln  bereites  Dolf  es  ptte  burd)füt)ren  fönnen.  Da  toaren  bic 
Rechte  bes  Reid)s  unb  ber  (Jinselftaaten  im  roefentlic^en  fo  gefcl)ieben, 
toie  es  5riebrid)  oon  (Sägern  in  feinen  Dentfd|riften  cnttoidelt  tjatte, 

alfo  f)cer,  ITtarine  unb  ausroärtige  politi!  bem  Reid)c,  ebcnfo  bie  (Bc= 
fe^gebung  über  S^iffaljrt,  5Iu§Derfef)r  unb  (£ifenba!)nen,  ein  einl^eit- 
lidjes  3oII=  unb  Ijanbelsgebiet  toar  gebad)t,  cbenfo  (Eint^eit  in  RTünse, 
Rlaö  unb  (BetDidjt.  Die  (Jinnaljmen  befteljen  aus  3öIIen  unb  tnatri= 
fularbeitrögen.  flud)  ber  gro^e  (Brunbfa^,  ba^  Reid)sred)t  £anbes= 
rec^t  brid)t,  toar  flar  unb  beutlic^  formuliert.  Die  Spi^e  monar^ifd), 
ein  Kaifer  ber  Deutfdjen  aus  einem  ber  regiercnben  Jjäufer  Deutfd)= 
lanbs  3u  tDä{)Ien,  bie  XDürbe  erbli(^  im  Ttlanncsftamme.  Heben  il)m 

ein  Reid)stag,  befte!)enb  aus  Staatenljaus  unb  Dolfsljaus,  im  Staaten= 
l)aus  bie  Dertretcr  ber  (Einselftaaten,  3ur  {}älfte  burd)  bie  Regierungen, 

3ur  Jjälfte  burd)  bie  Parlamente  ernannt,  bas  Dolfsfjaus  aus  flb= 
georbneten  bes  beutfd)en  Dolfes  na^  bem  allgemeinen  n)al)Ired}t  gc= 

u)äl)It.  Diefe  Derfaffung  roar  bemofratifc^,  fie  „nullifisierte"  bie  dm^ah 
ftaaten  als  ̂ Träger  ber  Reid)sgetDaIt,  aber  fie  brüdtc  bamit  nur  aus, 
ba^  bie  3been  ber  (Einljeit  unb  ber  $reit)eit,  toie  lll)Ianb  fagte,  nic^t 
„üon  ber  monard)ifd)en,  bi}naftifd)en,  ariftofratifc^en  Seite  ber  bis= 

teerigen  beutfd)en  (Enttoidlung  ausgegangen  coaren",  basbcutf(^e5ür= 
ftcntum  t)atte  fid)  feinen  pia^  in  ber  beutfd)en  Derfaffung  erft  3U 
erobern. 
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Aber  bas  Sdjroerftc  ftanb  nod)  aus,  bielDal)!  bcs®berl)auptc?. 
Sc^on  ba^  man  fid)  entfd)Iof[en  Ijatte,  einen  Kaifer  an  bie  Spi^e  Deutf(f)= 
lartbs  311  ftellcn,  roar  erftaunlid).  f)einrid)  £aube  Ijat  uns  be3eugt, 
tDcIc^e  Übenafdjung  biefer  plan,  als  er  im  ITTai  suerft  im  (tnlrourf 

bes  Dcrfa[fungsaus[d)uffes  befannt  tourbe,  in  gan3  "Dcutfdjlanb  {)erDor= 
gcruicn  I)atte.  „Die  Reoolution  unb  ein  drbfaifer,"  fagte  fpäter  noi} 
UI)Ianb,  „bas  ift  ein  3üngling  mit  grauen  I^aaren".  Hidjt  minber 
erftaunlic^  roar  ber  Kaifer  über  einem  Bunbesftaat.  f)ier  toirfte  eben 
bie  Romantif,  bie  aud)  Dabimann  unb  all  bie  alten  Burfd)enfd)aftler, 
ja  fogar  bie  ITTänner  bes  fjambac^er  5^ftes,  roie  Karl  Dogt  3ornig  an 

f}ern)egt)  fcfjrieb,  3U  „DoIItommenen  Hriftofraten",  unb  3rDar  aus  Poefie 
mad)te. 

Unb  nun  galt  es,  bas  öfterreid)ifd)c  Problem  an3uf äffen.  IDill 
man  es  in  feiner  gan3en  Scf)n)ere  Derftet)en,  fo  mu^  man  bie  befonbcre 
Stellung  (Dfterreic^s  in  ber  beutfcf)en  (Entroicflung  unb  bie  innere  Stru!= 
tur  biefes  Staates  gleid)mä^ig  ins  Huge  faffen.  Seit  ber  Reformation, 

nod)  ftärfer  feit  bem  Drei^igjäljrien  Kriege  roar  Öfterreid)  aus  Deutfc^= 
lanb  I)erausgen3ad)fen.  Sd)on  pufenborf  l)atte  gefeljen,  ba^  in  (I)fter= 
reid)  alles  fo  georbnet  fei,  ba^  es  fid),  Dom  Reid)e  gelöft,  fogleid)  als 
ein  felbftänbiges  Staatsroefen  fonftituieren  !önne.  Seit  1 804  roar  bas 
aud)  äu^erlid)  gefd)el)en,  ber  Kaiferftaat  fül)rte  bie  großen  Kriege  ber 
5oIgc3eit  als  europäifd)e  Tnad)t  unb  roar  geroillt,  bies  3U  bleiben.  3m 
3nnern  aber  roar  biefer  Staat  immer  met)r  ein  buntes  Döltergemifd) 
gctDorben,  beffen  (Jint)eit  nur  in  ber  perfon  bes  ITIonardjen,  bem  f^eere 
unb  bem  Beamtentum  rul)te  unb  rut)en  tonnte.  3n  biefer  ̂ infid)t  coar 

bie  politif  lTTetternid)s,  bie  Don  jeber  Berüdfid)tigung  bes  Dolts» 
geiftes  abfal),  nottoenbige  öfterreid)ifd)e  Staatspolitif  getoefen.  Unb 
infofern  fic  Don  ber  beutfd)en  Beamtem  unb  I}eeresfprad)e  als  einer 
fcIbftDerftänbIid)en  ?ratfad)e  ausging,  roar  fic  aud)  beutfc^e  politit 
im  öfterreid)ifd)en  Sinne  geroefen.  flnton  Springer  t)at  fd)arffinnig 
barauf  I)ingerDiefen,  roie  für  bie  öfterreid)ifd)en  Dcutfd)en  bie  poIitifd)e 
unb  KuIturt)egemonie  in  bem  großen  Reid)c  ber  Donaumonard)ic  bie 
erfte  Srage  roar,  toie  fie  bie  ITTifeftänbe  ber  Kleinftaaterei  nid)t  emp= 
finben  fonnten,  ebenforoenig  bie  ntifead)tung  bes  Deutfd)tums  im  flus= 
ianbe  auf  ber  eigenen  f}aut  füt)Iten.  Die  Resolution  roar  alfo  für  Öftere 
reid)  3unäd)ft  ein  Hationalitätenproblem.  5aft  glcid)3citig  flog  bie  Hline 
inlDicn,  Prag,  prefeburg,  (Dfen=peft  unb  RTailanb  auf.  Die  ITationali^ 
täten  alle,  nid)t  blo^  bie  Dcutfd)en,  forbertcn  il)ren  Anteil  an  bem  neuen 
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(bfterrcid).   Sic  alle,  aud)  öie  Dcutfd)cn,  toaren,  toollenb  ober  ni(^t, 
baran,  (Dfterreid)  in  einen  5öberatiöftaat  aufsulöfen. 

Das  IDert  ber  pragmafifdjen  Sanftton,  IKaria  Qitjcrefias  unb  3o= 
fepf)S  II.  iDurbe  erljalten  unb  roiebcrijergcftellt  burd)  bic  Armee  Rabe^» 

fr)s,  ber  (Brillparsers  berül)mtes:  „3n  beinern  £ager  ift  (Dfterreid)" 
galt,  burd)  U)inbifd)grä^  unb  Sd)n3ar3enberg,  bic  für  Öfterrci(^  bie 
Dcr!örpcrung  ber  alten,  abfolutiftifc^en  Srabition  bebeuteten.  Unb  nun 
fam  5ranffurt  unb  bie  bcutfdjc  $xaq^.  IKan  liat  fic  in  IDien  fogIei(^ 
in  if)rcr  Bcbeutung  crfannt.  Sd)on  aus  Rioalität  mit  Preußen  fonnte 
man  fie  ni(^t  Dcrnadjläffigen.  Die  (Erflärung  ̂ ticbric^  IDilfjelms  IV., 
er  ftellc  fid)  an  bie  Spi^e  ber  beutfdjen  Beroegung,  bebeutete  nid)t  nur 
bas  IDieberaufleben  bes  alten  (Begenfa^es  Bjabsburg^IjoIjensoIIern,  fic 
reiste  aud)  bas  öfterreid)if(^e  Staatsgcfüfjl,  bas  bie  Regierung  IKetter= 
nic^s  gerabe  unter  ben  Deutf^en  erseugt  Ijattc.  Aber  ber  3U)eitc  RcdoIu= 
tionsfturm  oom  1 5.  Iftai  fjatte  (Dfterreid)  faftifd)  ausgelöft,  fd)toar3gcIb 
I)iefe  fonfcrDatiD=rea!tionär,  fd)03ar3rotgoIb  bebeutetc  bcutfd)=libcral, 
aber  aud)  bie  Sicilung  (Dftcrrei(^s  in  prooinsen,  über  bie  5ranffurt  oer= 
fügen  fonnte,  Da3U  aber  röar  man  3unäd)ft  bort  fel)r  geneigt.  IDie  gro^ 
am  Anfang  bieSt)mpat!)ien  für  bas  alte  (Er3f)aus  röaren,  3eigte  bielDaf)! 
bes  (Er3f)er3ogs  jfo^ann  3um  Rcic^sDertDcfcr.  Als  man  bamals  au^ 
5riebrid)  lDiIf)cIm  IV.  nannte,  erfd)on  (Belaßter.  Die  öftcrreic^ifd)cn 
Abgeorbncten  träumten  bamals  f^on  üon  einem  I)absburgifd)enKaifer= 
tum  über  Dcutfd)Ianb.  Aber  unterbeffen  f)atte  \id)  ber  Kern  ber  öfter= 
reid)ifd)=beutfd)en  $xaqe  cntl)üllt.  Die  erften  paragrapl)en  ber  Rei(^s= 
Dcrfaffung,  roie  fie  im  ©ftober  1848  angenommen  rourbcn,  fa^en  für 
(Dfterreid)  nur  ben  (Eintritt  mit  feinen  beutfc^en  prooinsen  in  bas  Reid) 
Dor.  Unb  üor  bic  $xaq^  geftellt,  ob  es  als  einiger  (Bro^ftaat  tDeiter= 
bcftef)en  ober  fid)  in  jrDci  burd)  pcrfonalunion  oerbunbenc  Jjälften 
fpaltcn  tDoIItc,  f)attc  (Dfterreid)  fd)on  am  27.  HoDcmber  1848  burd) 
ben  RTunb  bes  dürften  Sc^toarsenberg,  bes  Bänbigers  ber  Reoolution, 
crtDibern  laffen,  ba^  es  ein  einiges,  unteilbares  (Banse  bleiben  toolle. 

Titan  f)at  üon  öfterreid)ifd)er  Seite  neuerbings  gans  mit  Red)t  betont, 
bo^  biefcm  IDiberfprud)  ©ftcrrcid^s  genau  ein  glcid)cr  Preußens  cnt= 
fprod)en  f)ätte;  aud)  bie  liberalen  preu^ifd)en  BTiniftcrien  bes  Sommers 
1 848,  aud)  bie  üon  £uboIf  (Iampf)aufen  unb  Daoib  f}anfemann,  iidben 
fid)  bem  neuen  Deutfd)Ianb  oerfagt,  roenn  es  bie  Auflöfung  bes  t)eimat= 
ftaates  bebeuten  follte.  Darauf  roirb  3urüd3ufommen  fein.  Aber  es 
roar  bod)  fo,  toie  DaI)Imann  f(^Iie^Iid)  fagtc,  ba^  Deutfd^Ianb  nur  an 
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ben  f)oI)cn3oIIcrn,  nic^t  an  ben  fjabsburgcrn  ein  fjerrfc^erljaus  iiab^n 
lönne,  bas  jid)  i^m  gans  roibme,  ja,  bas  nidjt  onbers  lönm,  als  fic^ 
it)m  gan3  lüibmen. 

3umal,  toenn  man  eine  monar^ifd)e  Spi^e,  toenn  man  einen  (Erb  = 
!ai[er  roollte.  ̂ )^n  aber  toollten  alle,  rDeId)e  neben  ber  5rei!)eit  ben 

inad)t3tDerf  unüerrücft  im  fluge  Ijielten.  „Die  Baljn  ber  tTtad)t",  fagte 
DaI)Imann,  „ift  bie  einsige,  bie  ben  gärenben  Steiljeitstrieb  befriebigen 
unb  fättigen  toirb,  ber  fi^  bisljer  felbft  nid)t  erfannt  Ijat;  benn  es  ift 
nid)t  blofe  bie  5i^ßil)eit,  bie  er  meint,  es  ift  3ur  größeren  I)älfte  bie 

inad|t,  bie  il)m  bistjer  oerfagte,  nad)  ber  es  itjm  gelüftet."  3n  einem 
beutfd)en  IUad)tftaat  aber  toar  nur  eine  abfolute  Untercoerfung  Deutfd)= 
lanbs  unter  bas  neu  fonftituierte  ganse  (Dfterreic^  möglid)  ober  ber 
Hustritt  G)fterrei(^s. 

Diefe  ̂ olg^^u^g  30g  Magern,  flm  I5.3<^nuax  1849  brang  fein 
Hntrag  burc^,  beffen  Sinn  roar:  bas  aufeeröfterreid)if(i)e  Deutfd)Ianb 
|d)Iie|t  fid)  3U  einem  engeren  Bunbe  3ufammen  unb  tritt  mit  ©fterreid) 

in  üertjanblungen  über  einen  roeiteren  Bunb.  IDir  l)aben  feitbem  beut= 
lic^  ertannt,  ba^  bies  ber  tOeg  ber  beutfd)en  3ufunft  getoefen  toöre. 
Damals  befdjritten,  tjätte  er  einem  BTitteleuropa  oorgearbeitet,  roie 
toir  CS  bann  nur  roie  ein  pijantom  im  IDeltfriege  liahen  auftaudjen 
fel}en.  Hber  eine  gro^e  TITeI)r3al)I  ber  beften  Deutfdjen  fa!)  bamals  in 
biefcm  plane  3unäd)[t  nicf)ts  als  bm  Husfdjlu^  ber  beutfd)en  Brüber 
in  (Dfterreid)  aus  bem  neuen  Reid)sförper.  Konnte  fid)  fd)on  5tiebrid| 
tDil!)eIm  IV.  Beutfdjlanb  oljne  S^rieft  unb  {Tirol  unb  bas  tjerrlidie  <iiy 
t)er3ogtum  nidjt  oorftellen,  roieüiel  tiefer  mu^te  ber  (Bebanle  ber  (Eren= 
nung  bie  Sübbeutfd)en  berül)ren,  bie  fid)  burd)  taufenb  Banbe  mit 
(Dfterreid)  oerbunben  füt)Iten.  nid)t  nur  bie  KatI)oIifen  unter  il)nen, 
aud)  bie  proteftanten  unb  Demofraten  5rieÖTid)  (Et)eobor  Difd)er  unb 
£ubu)ig  UI)Ianb  toollten  nid)t  il)r  3a  ba3u  geben,  ba^  ein  beutfd)er 
Dolfsftamm  aus  bem  Patert)aus  fd)eibe,  um  in  bie  5rembe  3U  roanbern. 

Diele  fat)en  aud)  fd)on  bie  brol)enbe  (Einbuße  an  rDirfIid)er  l'Rad)tfteI= lung,  bie  Deutfd)Ianb  erleiben  mu^te,  toenn  es  fid)  uon  bem  IDege, 
ber  bonauabroörts  fül)rte,  3urüd3og.  König  ITIaj;  üon  Bai]ern  t)at  bas 
beutlid)  ausgefprod)en.  flud)  (Bagern  raupte  bas.  (Er  erfanntc  als  bas 
Siel  ber  beutfd)en  (Einl)eit,  „ba^  roir  ber  Beftimmung  nad)leben  fönnen, 
bie  uns  nad)  bem  (Orient  3U  geftedt  ift;  ba^  mir  biejenigcn  Dölter, 
bie  längs  ber  Donau  3ur  Selbftänbigfcit  roebcr  Beruf  nod)  flnfprud) 

l^ahen,  roie  Trabanten  in  unfer  pianctenfi)ftem  cinfaffen".   Aber  er 
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iDoIIte  bicfc  Bilbung  6er  3u!unft  überlaffen  unb  für  öic  (BegentDort 
ben  beutfd)en  Staat. 

Hod)  einmal  traten  fid|  bie  beiben  großen  ilenben3en  unferer  (Ent= 
rDi(fIung  3U  perfönlid)em  Ringen  gegenüber:  bie  (Bcgenfä^e  oonDoIf  s= 
gemeinfd)aftunbStaatsbiIbung.  Sie  roaren  bei  uns  tiefergreifenb 
als  bei  irgenbeinem  anberen  Dolfe.  31}X  Hustrag  toar  nur  nod)  mel)r 
erfd)tDert  toorben,  feit  bie  Romantif  au^  ben  Staatspolitifern  bas  Bilb 
bcr  alten  beutfdjen  $taatsgemeinfd)aft  bes  f^eiligen  Römifci)en  Reidjs 
3u  bem  eigentli(i)en  flusbrud  ber  ge[d)id)tlid)en  beut[d)en  Hation  Der= 
flärt  Ijatte,  roas  es  bod)  in  bie[em  Sinne  nie  getoefen  toar,  unb  feit 
ber  £iberalismus  ben  Dolfsfreunben  bas  lebenbe  beutfd|e  Dolt  auc^ 
als  eine  eint)eitlid)e  poIitifd)e  (Bemeinfd)aft  erfdjeinen  lie^,  roas  es  nod) 
nicf)t  roar.  3n  ben  Reben  Ufjlanbs  unb  Daljlmanns  toiber  unb  für  bas 
(Erbfaifertum  ift  biefer  3tDiefpaIt  3U  flaffifd)em  Husbrucf  gelangt. 

Die  dntfdjeibung  gab  fdjiiepd)  bod)  Öftcrreid).  flm  4.  nTär3  1849 
erl)ielt  ber  (Befamtftaat  feine  oftroi)ierte  Perfaffung,  am  9.  VHäx^  oer^ 
langte  eine  Hote  S(^rDar3enbergs  ben  (Eintritt  (Befamtöfterreid)s  in  ben 
neuen  Deutfd)en  Bunb,  ber  an  feiner  Spi^e  ein  Direftorium,  unter  bie= 
fem  ein  Staatenl)aus,  aber  feine  Dolfsoertretung  fjaben  follte.  (Er  Ijättc 

im  rDefentIid)en  eine  (Einf)eit  für  austoärtige  politif  unb  Polfstoirt-- 
fdjaft  bargeftcllt,  im  übrigen  aber  roieber  eine  ruijenbe  ITtaffe  in  ber 
ITIitte  (Europas,  nur  ba^  in  it)r  (Dfterreid)  doII  unb  unbcbingt  geleitet 
t)ätte.  üielleidjt,  toenn  fic^  bamit  bie  Ijanbelspolitifdjen  3been  Brucfs 
Ijätten  oerbinben  fönnen,  märe  aud)  fo  ein  toirtfdjaftlidjes  lUitteleuropa 
unter  £eitung  ber  beutfd)en  bürgerlidjen  Arbeit  entftanben,  bie  3bee 
bes  nationalen  Dolfsftaates  aber  toärc  aud)  bamit  begraben  getoefen. 

So  fiegte  in  5ran!furt  bie  fleinbeutfc^e  Partei,  bie  Partei  ber  preu^i^ 
fd)en  Spi^e.  Aber  es  ift  bodj  be3eid)nenb,  ba^  bie  entf(^eibenbe  Rebe  für 
bas  prcu^ifdje  (Erbfaifertum  oon  einem  IKanne  gefjalten  tourbe, 
ber  bis  baljin  ein  grofebeutfd)  benfenber  fübbeutfc^er  liberaler  getoefen 
roar,  oon  H) eider,  bem  initf)erausgeber  bes  Staatsiejifons.  fln  ifjm 
unb  an  mandjem  anberen  Sübbeutfdjen  3eigte  fid)  bie  eT3ief)enbe  Kraft 
bes  (Bebanfens  bes  beutfdjen  Staates.  5^cili<^f  ̂ ^^  Sieg  roar  teuer 
erfauft.  Die  bemofratifdje  ITtinberfjeit  mufete  geroonnen  rocrben,  unb 
fie  roar  nur  3U  geroinnen  burd)  bie  äufeerften  Kon3effionen  an  ben 
5reif)eitsgebanfen.  Das  Kaifertum,  bem  man  3uftimmte,  foIIte  nid)t  nur 

Don  Dolfes  (bnaben,  es  follte  aud)  bauernb  oon  bem  Dolfsroillen  ah-- 
!)ängig  fein.  Demofratie  unb  Kaifertum  ober  feines  oon  beiben.  Hur 
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fo  fam  öie  ITIefjrljcit  3uftanbe,  öie  am  28.  ITIärß  1849  Sriebrid)  tDiI= 
I)elm  IV.  mit  bcr  I)öd)ften  IDürbe  ber  beutfd)en  Hation  befleibete. 

5riebrid)  IDiII)eIm  IV.  I)at  biefe  Krone  abgeletjnt,  nacf)  einigem 
Sd)tDanfcn,  aber  fd)Iiepd)  bo(^  mit  einer Begrünbung,  bie  feiner  gan3en 
Hatur  entfprad):  er  toollte  feine  Krone  Don  Dolfes  (Bnaben,  er  tDoIItc 
nid)t  ber  £eibeigene  ber  Reoolution  fein.  Damit  roar  ber  Q!raum  com 
Deutf(^en  Reidje  für  biesmal  begraben.  3n  blutigen  Hufftänben,  bie 
Diel  meljr  (Breuel  brad)ten  als  bas  3at)r  1848  felbft,  mad)te  fid)  ber 
(BroII  bes  abermals  getäufdjten  PoI!es  £uft.  Das  Parlament  löfte  fi(^ 
auf.  flm  2.  September  1850  tourbe  bcr  Bunbestag  toieber  eröffnet. 

Die  (Brünbe  bes  Sd)eiterns  ber  großen  Betoegung  finb  uns  Ijeute 

oljne  toeitercs  flar.  Der  bcutfd)e  3bealismus  3erfd)eIIte  an  ber  XD'ixl-- 
lidjfeit  ber  politifdjen  (Entroicflung,  beren  Kräfte  er  unterfcfjä^t  I)atte. 
Die  ilrägcr  ber  (Einljeitsberoegung  roarcn  nur  bie  (5elel)rten  unb  bas 
gebilbcte  Bürgertum  getoefen.  Die  breiten  Dolfsmaffen  aber  lebten  ent= 
tDcber  in  bem  partüularen  Konferoatioismus  iljres  (Einselftaats  fort 
ober  fie  bad)ten  fid)  bie  RcDoIution  als  eine  fo3iaIe.  Don  biefem  $tanb= 
punft  aus  fonnten  iljre  fortgefd)ritteneren  5ül)rcr  tooljl  meinen,  ba^  bas 
gan3e  IDer!  ber  paulstird)e  nur  ber  fonfequente  unb  reine  Husbrud 
einer  ebm  untergel)enben  3eitpcriobc  fei,  roie  es  £affalle  fpäter  aus= 
brüdte.  Dafür  fprad)  genugfam,  ba^  in  bem  erften  (Entrourf  bes  VOaljh 
gcfc^cs  3um  DoIfsI)aufe  bas  allgemeine  IDa!)Ired)t  lebiglid)  als  bas 
ber  beruflid)  Selbftänbigen  oerftanben  roar. 

Hbcr  es  ift  begreif lid),  ba^  für  oicle,  bie  feit  1815  an  einem  beut= 
fd)en  Dolfsftaat  mitgearbeitet  I)atten,  biefes  Sdjeitern  il)rer  Hoffnungen 
eine  furd)tbare  €nttäufd)ung  roar.  (Ein  bumpfer  peffimismus  bemäd|= 
tigte  fid)  toeiter  Kreifc.  Die  pi)iIofopI)ie  Sd)openI)auers  erlebte  il)rc  erfte 
Blüte.  IDas  bie  üerfammlung  in  bcr  paulsfird)e  bennod)  Daucrnbes 
geleiftct  I)at,  fönnen  toir  nid)t  beffcr  ausbrüden,  als  toenn  toir  bie 

IDorte,  bie  bcr  iugenblid)e  Rubolf  f)ai)m  1 850  feiner  Partei,  bcr  fd)Iic^= 
lid)  fiegreid)en  Partei  ber  ITIitte  toibmete,  auf  bie  gan3e  Derfammlung 
übertragen:  „Sie  l)at  ben  (Bebanfen  eines  beutfd)en  Bunbes' 
ftaats  unter  Preußens  5ül)rung  unb  umgeben  mit  ben  5ot  = 
men  parlamcntarifd)er  Regierung  md)t  blo^  I)erausgearbeitet, 

fonbern  il)n  3U  momentaner  (Eriftcn3  gebrad)t". 
f)attc  bie  Ration  fid)  1815  ein  üaterlanb  errungen,  fo  befafe  fie 

je^t  ben  ibealen  (Brunbri^  eines  beutfd)en  Staates.  Unb  biefe  3bce 
blieb  unoerloren.  Die  3citen  bes  Dormär3  fonnten  aud)  für  bie  poli= 
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tifdje  (EinljeitsbetDegung  nidjt  mcljr  tDiebcr!eI)ren.  Die  Hation  fjatte, 
roic  (Buftao  Sret}tag  jagte,  Bebürfniffe  un5  Se^nfudjt  abgcflärt  3U 
IDoIIcn  unb  (Entfdjiufe. 

5.  Die  Begrunöuna  ^e$  beutfd^en  tnad^tjtaats. 
Die  (Befcf)i(^te  bes  beutfdjen  HationalberDufetfeins  in  ben  3at)ren 

1848 — 1867  unb  barüber  Ijinaus  bis  3ur  (öegenroart  i|t  in  iljrcr 
Jjauptf adje  bic  ber  fluseinanberfe^ung  mit  berpreufeif^en Staats  = 
ibee.  Alles  (Brofeortige  unb  alles  Sd|mcr3li^e,  alles  fjeroif^e  unb  alles 
Kompliäicrte,  roas  biefer  Zeitraum  feiner  (5efd)id)te  auftoeift,  !)ängt 
mit  biefer  fluseinanberfc^ung  3ufammen.  (Es  ift  besljalb  notroenbig, 
ba^  roir  bas  IDefcn  bes  preufeifdjen  Staates  3U  erfaffen  fud)en,  el)e 
toir  ber  fluseinanberfe^ung  felbft  folgen. 

Die  (Befd)ici)te  bes  preu^ifd^en  Staates  ift  fo  roenig  gerablinig  toic 
bie  irgenbeines  anberen,  aber  fie  tjat  3tDei  Sigenfdjaften,  tDeI(^e  fie 
von  ber  anberer  beutfdjer  Staaten  unterfdjeiben:  fie  Ijat  bie  Q!enbcn3, 

fid)  gleidifani  unroillfürlid)  immer  töieber  auf  bas  gleidje  3iel  ein3U= 
ftellen,  unb  fie  I)at  Surften,  t»eld)e  fid)  biefes  Siels  beroufet  toerben 
unb  btes  Beroufetfein  iljren  na(f)!ommen  oererben.  nid)ts  ift  Ijier  Iel)r= 
reicher  als  bas  Stubtum  ber  politifc^en  Seftamente  ber  IjoI)en3oIIern. 

Das  Siel  ber  preu^ifdjen  politi!  ift  ber  IlXad)tftaat.  Die  IDot}I= 
faljrt  ber  Untertanen  fpielt  nur  infotoeit  eine  Rolle,  als  fie  bem  lTtad)t= 
begriff  bient.  Der  5ortfd)ritt  ber  (Entroidlung  aber  liegt  barin,  ba^ 
man  immer  beutli^er  btn  3ufammenl)ang  3rDifd)en  biefer  IDoIjIfaljrt 
ber  Untertanen  unb  ber  IKai^t  bes  Staates  erlennt,  ba^  man  immer 
loeitere  Kreife  in  ben  Staatsbau  einbe3ief)t,  aber  nur  inforoeit,  als 
man  fie  nu^en  fann.  Damit  ergibt  fid|  ein  einsigartiges  Der^ältnis 

3rDif^en  $reil)eit  unb  ITIadjt,  3tDifd)en  materiellen  unb  poIitifd|cn  3ntcr= 
effen.  Die  (Brunblagen  ber  TlTad)t  toerben  ftänbig  oerbreitert,  aber  bie 
©runbfä^e  nie  oerlaffen.  So  finben  roir  nur  Ijier  unb  in  Öfterrei^ 
eine  burd)  bie  3cil)rl)unberte  ftetige  austoärtige  politif,  aber  nur  Ijier 
unb  nid)t  in  (Dfterreid)  einen  3ufammenl)ang  auswärtiger  unb  innerer 
politif  berart,  ba^  bie  austoärtige  bie  füljrenbe  bleibt. 

Diefe  (Entcoidlung  bes  branbenburgifd)=preufeif(^en  Staates  beginnt 
merftDÜrbig  fpät,  erft  mit  bem  (Broten  Kurfürften.  Dorljer  ift  Branben= 
bürg  ein  Qlerritorialftaat,  ber  an  toirtfc^aftlidjen  5ortf^ritten  erl)eb= 
lid)  t)inter  Sadjfen,  an  ftaatlid)er  ©rbnung  Ijinter  biefem,  Batjern  unb 
(Dfterreidj  3urüdftel)t.  üergleidjt  man  es  qax  mit  5ranlrei(^,  fo  I)at 
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man  mit  Red)t  von  einer  um  300  3al)rc  oerlangfamten  (Enttoicflung 
gefproi^en.  Aber  Ijier,  bei  6cm  Kurfürften  5rieöi^i<^  IDilljelm, 
treten  foglei^  alle  (Eigentümlid)feiten  ber  preu|ifd)en  politit  Ijeroor. 
Sein  (Bro^oater  3oI)ann  Sigismunb  roar  meljr  aus  (Berüiffensgrünben 
als  aus  poIitifd)en(Ertt)ägungen  com  £utt)ertum  3umKalDinismus  über* 
getreten.  3e^t  erijielt  öas  Bebeutung.  Der  (Bro^e  Kurfürft  er[d)eint 
als  ein  nad)foIger  jener  dürften  ber  proteftantifdjen  Beroegungspartei 
bes  16.  3<it)rf)unberts;  Branbenburg  gecoinnt  bie  5üI)rerfteIIung  bes 
beutfd)en  proteftantismus,  fur3  beDor$ad)fen  fid)  enbgültig  Don  biefen 

3ntereffcn  3urürf3iel)t.  —  3m  3nnern  bridjt  ber  Kurfürft  bie  TTTadjt 
ber  Stänbe.  Damit  folgt  er  bem  3uge  bes  Seitalters.  Hber  nirgenbtoo 
iDirb  es  fo  flar  toie  Ijier,  ba^  es  bie  militärifdjen  3ntereffen  finb,  bie 

b^n  Kampf  bebingen,  unb  ba^  fi(^  mit  bem  neuen  flbfolutismus  3u= 
gleid)  bie  Staatsibee  über  btn  parti!ularismus  ber  £anbfd)aften  erl)ebt. 

Diefen  Seil  feines  IDerfes  Ijat  bann  König  5i^ic^^iti)I^iI^cImI., 

„Preußens  größter  innerer  König",  tDeitergefüI)rt.  (Ex  Ijat  ben  preu^i= 
fdjen  Beamtenftaat  gef(^affen,  ben  Abel  als  ITtilitär*  unb  Beamtenabel 
in  bie  ITTonardjie  l)incinge3ogen.  Aber  aud)  er  I)at  „ber  3unfer  iljre 

Hutorität"  nur  inforoeit  ruiniert,  als  es  ber  ViXaä^t^wed  erforberte.  Sein 
Staat  unb  aud)  ber  5riebrid)s  bes  (Broten  blieb  ein  Stänbeftaat,  ber 
mit  b^n  3nftitutionen  bes  flbfolutismus  überbaut  roar.  Unter  il)nen 
lagen  bie  alten  Stänbe,  aber  je^t  als  5unbamente  bes  ITtad/tftaats. 

3ugleid|  l)aben  biefe  beiben  t^errfdjer  begonnen,  ben  preu^ifdjen 
Staat  3U  einer  moralifdjen  perfönlidjfeit  aus3ugeftalten.  Hur 
Ijier  toieberum  finb  bie  flntriebc,  bie  nadi  biefer  Ridjtung  im  Protei 
ftantismus  lagen,  üoII  toirlfam  geroorben.  (Es  DoIl3og  fidj  eine  gan3 
bcfonbere  üerbinbung  bes  rcligiöfen  TTToments  mit  bem  Staatsbegriff, 
Sic  DoIl3og  fid)  einerfeits  fo,  ba^  bie  Religion  eines  (Teils  ifjrer  bog= 
matifdjen  Beftanbteile  entleert  tourbe,  um  größeren  Raum  für  ein  mili= 
tärifd)  formuliertes  Sittengefe^  3U  bieten,  ber  flbel  in  ̂ eer  unb  Der= 
toaltung  lernte,  toie  es  König  ̂ riebrid)  IDilljelm  I.  gel)offt  I)alte,  „feinen 

Jjerren  3U  fennen  als  (Bott  unb  ben  König  Don  Preußen",  unb  anber« 
feits  fo,  ba'^  ber  Staat  als  ein  fittlid)  autonomes  IDefen  feine  eigenen 
3toecfe  nad)  innen  unb  aufeen  aus  ber  ifjm  bienftbar  gcu)orbenen  Re« 
ligion  red)tfertigte.  Den  legten  Sd)ritt  in  biefer  Rid)tung  tat  5rieb  = 
rid)  ber  ©ro^e,  inbem  er  jenes  religiöfc  IHoment  nun  üöllig  fäfu= 
larifierte,  baburd)  ba^  er  bie  3bec  bes  Staates  oon  il^rcr  üerbinbung 
mit  bem  pofitioen  Be!enntnis  löfte  unb  cbenfo  bann  aus  ben  flnf^au« 

flnu®  511:  3oacliim(«n,  Dom  ö.  Dolf  jum  b.  Staat.  2.  flufl.  6 
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ungcn  ber  flufflärung  Ijeraus  bzn  Staatsbegriff  Don  ber  Perfon  bes 
5ür[ten  trennte.  Das  Betoufetfein,  bem  Staate  als  foId)cnt  3U  bicnen, 
J)at  er  3unäd)ft  nur  feinen  Beamten  einflößen  fönncn,  I)inter  tl)m  ftanb, 
u)ie  3uftus  ITTöfer  \a\),  nod)  nid)t  fein  ganßes  öolf;  bas  (Bemeintoefen, 
bas  er  I)interliefe,  roar,  töte  Ran!e  fagt,  feinesroegs  burc^  freien  (Ent* 
fd)Iufe  aus  ber  Hation  Ijeroorgegangen,  aber  er  Ijat  bamit  bod)  bem 
Staate  Dauer  gegeben  über  fid)  Ijinaus  unb  eine  preu^ifdje  Staatsge» 
finnung  gef(i)affen,  bie  fid)  nidjt  meljr  t)erlieren  follte. 

U)ir  traben  gefeljen,  in  roeld)  eigentümlidjem  Derl)ältnis  ber  Staat 
5nebrid)s  bes  (Broten  3um  fluffd)tDung  unferer  Literatur  ftanb.  (Er 
ift  für  bas  geiftige  Deutfd)Ianb  ber  bamaligen  Seit  3um  guten  Seil 
Huslanb ;  Kräfte,  bie  il)m  angetjören  roollen,  tote  £effing,  ftö^t  er  von 
fid},  anbere,  bie  il)m  angetjören,  u)ie  IDindelmann  unb  Jjerber,  toenben 

fid)  Don  il)m  ah.  iüro^bem  ift  er  bas  erfte  Staatsgebilbe  feit  bem  Unter= 
gang  ber  alten  Kaiferl)errlid)feit,  bas  als  folc^es  in  unferem  (5eiftes= 
leben  überl)aupt  eine  Rolle  fpielt,  unb  biefe  Rolle  l)at  es  nid)t  me{)r 
üerloren. 

3n  ben  Befreiungs!riegen  nun  erleben  töir  bas  benftoürbige 

Sd)aufpiel,  balß  fid)  biefer  Staat  in  feinen  (Brunblagen  als  un3erftör= 
bar  ertoeift,  unb  ba^  3uglei^  bie  geiftige  Blüte  Deutfd)Ianbs  fi^  an 
il)n  I)eranbrängt.  Damals  DoIl3ieI)t  fid)  eine  erfte  Derbinbung  beutfd)en 
(Beifteslebens  mit  ber  preuöifd)en  Staatsibee.  Der  oollfommenfte  bi(^te= 
rif d)e  Husbrud  biefer  Derbinbung  ift  Kleifts  Prin3  oon  £)omburg.  Der 
(5ro^e  Kurfürft,  ber  ben  3ufaIIsfieg  nid)t  toill,  fonbern  „bas  ©cfe^, 

bie  ITtutter  meiner  Krone,  bas  ein  (Befd)Ied)t  oon  Siegen  mir  er3eugt", 
ber  alte  Kottroi^,  ber  gegen  bies  (Befe^  bas  Ret^t  ber  perfönlid)en 
Jjingabe  aud)  oI)ne  ®rber  oerteibigt,  enblid)  ber  Prin3  felbft,  ber  biefem 

(Befc^  fid)  3U  opfern  in  bem  Hugenblide  befc^Iie^t,  roo  es  il)m  frci= 
ftet)t,  fid)  Don  il)m  3U  löfen,  bas  finb  alles  ebenfooiel  tEi)pen  preu6ifd)er 
Staatsgefinnung,  oerflärt  burd)  ben  reifen  3bealismus  ber  neuen  bcut= 
fd)en  Bilbung.  RTan  braud)t  nur  (Brillparsers  f^absburgerbramen  ba-- 
gegen3ul)alten,  um  ben  gan3en  Unterf(^ieb  ber  (Entroidlung  I)ier  unb 
bort  3u  erfennen.  3n  (Dfterreid)  ein  Did)ter,  ber  über  ben  tDiberfinn 
bes  £ebens  aud)  ba  nid)t  I)inroegtommt,  too  er  feinen  Staat  be\a\)t, 
in  Preußen  einer,  ben  ber  (Bebanfe  an  bm  Staat  3um  erften  unb  cin3i= 
gen  TTIale  über  ben  tDiberfinn  bes  £ebens  erI)oben  t)at,  an  bem  er  als 
IKeufd)  3ugrunbe  get)en  foIIte.  3m  übrigen  bleibt  in  bem  Preußen  ber 
Reform3eit  bie  Derfd^melsung  bes  beutf(^en  (Beiftes  mit  bem  preu^i. 



Preufecn  unb  Deutfd)lQnö  83 

f^cn,  roic  fic  Stein  unb  (Bneifenau  planten,  unoollenbet.  IDas  aus  ben 
Befreiungsfriegen  toteber  auftaud)t,  bas  ift,  wie  ®tto  Jjin^e  mit  Red)t 
betont  I)at,  ber  Staat  5riebri(i)s  bes  (Brofeen,  aber  nun  bod)  geftellt  auf 
bie  Kräfte  bes  Dolfes  unb  burd)  bie  neuen  (Ertoerbungen  ein  „Deutfd)= 

lanb  im  Kleinen"  mit  all  feinen  Stammcsgegenfä^en. 
Diefer  Staat  toirb  töie  (bfterreid)  ein  r)ort  ber  Rcaftion.  Aber  er 

entbinbct  bod)  qan^  anbcrs  als  (Dfterreid)  feine  u)irtfd)aftlid)en  Kräfte, 
er  t)at  in  fein  I^eerroefcn  burd)  bie  glüdlid)e  Reform  Bot)ens  bie  gan3 
bcmofratifd)e  3nftitution  ber  £anbrüel)r  aufgenommen,  unb  er  befi^t 
in  feinem  burd)  flitenftein  unb  3oI)annes  Sd)ul3C  neugeftalteten  Uni= 
Derfitäts=  unb  Sd)ula)efen  ein  (Element  ber  tt)eoretifd)en  5i^eil)eit,  bas 
gerabe  burd)  feine  inncrlid)e  Derfd)ieben!)eit  oon  bem  (Brunbd)arafter 
bes  Staates  bie  Hntriebe  3U  einer  fortbauernben  fluseinanberfe^ung 
3U)if(^en  3bee  unb  lDirfIid)teit  entl)ielt.  So  f)ört  Preußen  aud)  in  ben 
Seiten  ber  Reaftion  nid)t  auf,  3iel  unb  IDunfd)  ber  geiftigen  Dor= 
fämpfer  Deutfd)Ianbs  3U  fein.  3^,  toie  es  bas  (5Iücf  gef)abt  f)at,  Don 
bem  Sad)fen  £effing  gIorifi3iert,  oon  bem  Haffauer  Stein  regeneriert 
3U  iiicrben,  fo  begegnet  es  il)m  je^t,  ba^  es  oon  bem  Sd)tDaben  f^egel 
bogmatifiert  toirb.  Da^  bie  Staatsauffaffung  I^egels  ebenfo  roie  bie 
5id)tes  ein  reoolutionäres  Clement  entt)ielt,  follte  fid)  erft  fpäter  offen= 
baren,  fürs  erfte  tourbe  fie  eine  neue  mäd)tige  Klammer  für  ben  preu= 
feifd)en  Staatsbau.  Das  preu^ifd)e  Beamtentum,  beffen  befte  Köpfe 
fid)  f^on  mit  Kant  pl)iIofopf)if(^  auseinanbergefet^t  I)atten,  ging  I)ier 
nod)  einmal  in  eine  pI)iIofopt)ifd)e  Sd)ule,  aus  ber  es  nid)t  nur  bie 
(BetDi^I)eit  oon  ber  £)öl)e  feiner  Hufgabe,  fonbern  aud)  eine  moraIifd)c 
Red)tfertigung  feiner  Staatsgefinnung  erl)ielt,  bie  anbertoärts  fo  nid)t 
entftcl)en  tonnte.  Die  ejtrem  proteftantifd)e  unb  babei  bod}  toieber  auf= 

flärerifd)e  Rid)tung  bes  f)egelfd)en  Deutens  beroirtte,  ba'Q  bie  Kräfte, 
bie  roir  aus  biefen  beiben  Rid)tungen  im  17.  unb  18.3al)rl)unbert  im 
branbenburgifd)=preu|ifd)en  Staate  bei  ber  Sd)affung  einer  autonomen 
Staatsperfönlid)feit  am  IDerfe  fat)en,  l)ier  in  ber  liegelfd)en  pi)iIofopl)ie 
nur  u)te  in  einem  f}öl)eren  aufgeI)oben  erfd)ienen. 

tDät)renb  ber  preuöifd)e  Staat  fid)  fo  innerlid)  fräftigte,  fal)  er  fid) 
um  feiner  fclbft  toillen  genötigt,  über  feine  (Bren3en  !)inaus3ugreifen, 
unb  3iDar  nad)Deutfd)Ianb  t)inein.  (Er  fd)ufben  Deutfd)en3onDer  = 
ein.  Seine  (Entftel)ung  ift  in  allem  unb  jebem  ein  Dorfpiel  3ur  (int» 
ftcl)ung  bes  Deutfd)en  Reid)s.  öwci  Dinge  finb  babei  üor  allem  be= 
merfcnsioert :  es  ift  ein  üorgel)en  ot)ne  ben  Deutfd)en  Bunb  unb  in 

6* 
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gcrDiffem  Sinne  gegen  ben  Bunb,  fobann:  bies  Dorgel)en  ift  5unäd)ft 
gan3  partüulariftifd)  unb  rein  tDirtfd)aflIid)  geba(^t  unb  roirft  politifc^ 
unb  beutfd).  üeutfrf)  aber  nid)t  im  Sinne  ber  Politifer,  bie  bamals  öon 
bem  (Befamtbegriff  bes  Deutfd)tums  ausgingen.  Die  mittelbeutfdjen 
5ürften,  bie  Sxm  Stabt  5ranffurt,  bie  fübbeutfd)en  £iberalen  I)abcn 
ben  SoIIoerein  in  ber  preu^ifdjen  5orm  nid)t  nur  aus  partüulariftifdjen 
unb  parteipoIitifd)en(Brünbenbefämpft,  fonbern  aud),rDeiIfie  glaubten, 
ba^  aus  il)m  l)öd)ftens  ein  (Bro^prcu^en,  !ein  I)eut|d)Ianb  entftet)en 
lönne.  Der  preu^ifdje  Staat  aber  ßeigte  fd)on  bamals,  ba^  er  auf  bie 
5orm  ber  lUai^t  feinen  IDert  lege,  toenn  il)m  nur  bie  tlXadjt  felbft 

3ufaIIc. 
Hn  biefen  Staat  nun  flopften  bie  IDellen  ber  Betoegung  oon  1848. 

Sie  riffen  il}n  in  eine  Krifis,  toie  bie  bcr3al)i^e  1806—15.  tDieberum, 
toie  bamals,  begel)rten  bie  liberalen  unb  bie  beutfdjen  (Bebanfen  (Ein= 
la^.  Sie  boten  iljm  bie  Kaiferfrone,  aber  fie  oerlangten  von  iljm  aud) 
ein  (Dpfer:  bie  Preisgabe  feines  bisherigen  3ufammcn{)angs.  „Prcu= 

feen  mu^  in  Deutfdjlanb  aufgetjen",  bas  toar  bas  £ofungsu)ort  aud) 
ber  KIeinbeutf(^en,  ja  biefer  nor  allen.  löas  bagcgen  in  Preußen  re= 
agierte,  toar  junädjft  nid)t  ber  König.  5i^icbri(^  XDilljelm  IV.  roar  ni(^t 
ber  preu^if^e  Staat.  (Berabe  ̂ ier  seigte  fi(^,  ba^  biefer  ein  eigenes 

Zehen  l)attc.  Das  „fpe3ififd|e  preufecntum",  bas  fd)on  in  S^^onffurt 
Beobad)tcrn  toie  Döllinger  als  ein  (Bemeinfames  bei  ben  preufeifd^en 

flbgeorbneten  oerfdjiebenfter  Ridjtung  auffiel,  fam  aud)  bei  ben  bemo= 
!ratifd)cn  Berlinern  3um  IDort,  als  bie  IDürbe  bes  Reid)sDeru)efers  an 
(Dfterreid)  fiel,  es  fam  in  ber  Kritif  ber  Rei(^SDerfaffung  burd)  ben 
rfjeinlönbifc^en  ITtär3minifter  J^anfemann  3U  flaffif(^em  flusbrud.  Hber 
bie  eigentlichen  2;enben3en  bes  flltpreufeentums  crfjoben  fic^  im  (Brunb= 
abel  unb  in  ber  Hrmee.  Sie  füljrten  bie  Konterreüolution,  unb  roenn 
ber  König  fid)  fdjlie^lid)  bod}  3ur  flblef)nung  ber  beutfdjen  Kaiferfrone 
entfd)Iofe,  fo  toar  es,  toeil  fein  romantifi^es  ̂ errfd)erbetoufetfein  bod) 
im  tiefften  auf  biefcm  fonferoatioen  flltpreu^entum  gcgrünbct  toar. 

Aber  bas  neue  Preußen,  bas  toar  nun  eben  bod|  ba,  unb  bamit 
bie  neue  Orientierung  in  ber  beutfdjen  5i^oge.  nid)t  nur,  ba%  man 
feit  bem  5.  De3ember  1848  bod)  eine  üerfaffung  unb  ein  Parlament 

l)atte,  feit  ben  IKär3ercigniffen  „roar  es  mit  ber  rein  preuöifd)en  Selbft= 

genügfamfcit  aus".  Das  üerunglüdte  Dreifönigsbünbnis  unb  bas  (Er= 
furter  Parlament  3eigte,  ba^  man  in  Preußen  bie  beutfd)e  $xaQe  von 
je^t  an  aud)  als  preu^ifc^e  S^o.Qe  betrad)tete.  Damals  stoang  bas 
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tDiebercrftarftc  (Dftcrrctcf)  Preußen  unb  Dcut[d)Ianb  in  ben  Bunbcs= 
tag  3urücf.  Hbcr  bic  $vaqe  toar  gcftcllt:  IDie  tanrt  ein  Deutfd)Ianb 
mit  preu^ifd)er  Spi^e  entftct)cn?  Hidjt  fo,  ba^  Preufecn  in  Dcutfd)Ianb 
aufging,  bas  Ijatte  fid)  gcseigt.  flifo  nur  fo,  ba^  Preußen  fd)Iic^Iicf) 
feine  3ntereffen  in  bencn  I)eutf(^Ianbs  unb  Deut|d)lanb  bie  feinen  in 
benen  Preußens  fal).  (Es  mu^te  fid)  bei  uns  einerfeits  berPro3c^  doII= 
3iel)en,  ber  in  (Englanb,  5ranfreid),  Spanien  bie  Bilbung  bes  national« 
ftaates  crmöglid)t  I)at,  bas  H)ad)fen  oon  einem  ITTittelpunft  aus,  unb 
anberfeits  mu^te  bie  Durd)bringung  Preußens  mit  bem  beutfdjen  (5e= 
bauten  roeiter  Dorfd)rciten,  el)e  an  eine  Bereinigung  3U  benfen  roar. 
Der  IKann,  ber  btn  einen  Pro3efe  geleitet,  ben  anbern  in  fid)  DoIl3ogen 
l)at,  ift  Bismarcf. 

nid)t  Ieid)t  irgenbtoo  unb  irgenbcoann  ift  eine  gefd)i(^tlid)cperfönli(^' 
feit  fo  rafd)  unb  fo  DÖlIig  3U  einem  $t]mboI  ber  gef)eimnisDoIIen  Kräfte 
umgefd)mol3en  toorben,  bie  bas  Zehen  eines  Dolfes  betoegen,  roie  er. 
Sd)on  bei  feinen  £eb3eiten  begonnen,  I)at  fid)  biefer  fjergang  im  lDeIt= 

friege  nollenbet.  "Die  Hnfänge  bes  Krieges  unb  3umal  bie  $dci  feines 
t)unbertften  (Geburtstages  I)aben  geseigt,  ba^  er  ITTillionen  oon  Deut= 
fd)en  in  einer  Derflärung  erfd)eint,  roie  nur  bie  (Böttergeftalten  aus  ber 
Ur3eit  ober  bie  gelben  ber  erften  Sage,  riefig,  erotg  unb  nur  fid)  felber 
gleid).  Unfer  poIitifd)er  unb  militärifd)er  3ufammenbrud)  am  (Enbe 
bes  Krieges  l)at  bann  ben  Stimmen  aus  ber  S^iefc  £uft  gemad)t,  bie 
in  il)m  nid)t  ben  (Bott,  fonbern  ben  Dämon,  nid)t  ben  getreuen  (Edt)arb, 
fonbern  bas  Derl)ängnis  Deutfd)Ianbs  fef)en  toollten.  Die  Seit  roirb 
über  Dan!  unb  Unbanf  rid)ten.  I}ier  lenfen  röir  bie  Bctrad)tung  auf 
fein  tDerben,  auf  bic  gro^e  Umroanblung,  bie  aus  bem  preu^ifd)en 
3unfer  ben  beutfd)en  Staatsmann  gemad)t  I)at,  unb  fobann  auf  bic 
md)t  minber  gro^e,  rDcId)c  bie  beutfd)e  3bee  burd)  il)n  crfal)ren  l}at. 

€r  ift  nid)t  oon  ber  großen  £inie  ber  bisl)erigen  nationalen  (Enttoid» 
lung  I)crgcfommcn.  Sein  TTtutterboben  ift  ber  preu^ifd)c  partitularis= 
mus  bes  ofteIbifd)cn  3un!ertums,  beffen  le^te  unb  I)öd)fte  politifdic 
Binbungen  in  einem  perfönlid)  gebad)ten  üerl)ältnis  3ur  Krone  liegen, 
fllle  beftimmenben  (Einflüffe,  bic  biefcn  reid)cn  unb  fül)nen  (Bcift  gc= 
bilbet  I)aben,  !ommen  oon  l)ier.  lüenn  er  als  (5öttinger  Korpsburfdjc 
einmal  mit  einem  flmerüaner  auf  Deutfd)Ianbs  balbigc  (Einigung  ge= 
roettet  I)at,  fo  ift  bas  faum  mel)r  als  ein  Stüd  jugcnblidjcn  üro^es, 

roenn  vo'n  aud)  anmcrfcn  bürfen,  ba^  eben  bic  Bcrül)rung  mit  bem 
fluslänbifd)cn  biefcn  erften  nationalen  (Ero^  in  il)m  crtoedt  l\at.  Bei 
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feinem  erften  Auftreten  in  bcr  politifdjen  tDelt,  in  ben  parlQmcntari= 
fd)en  Kämpfen  um  bie  preu^ifd|e  Derfaffung  unb  bie  beutfd)e  (Einljcit 
crfd)ien  er  ben  (Begnern  als  ber  oerlorene  Sol)n  bes  beutfdjen  Dater= 
l^aufes.  (Er  l)Qt  bagegen  betont,  ba^  fein  Datertjaus  Preußen  fei,  unb 
ba^  er  bies  nid)t  3U  öerloffen  gebenfe  um  eines  Deutfc^Ianbs  toillen, 

bas  für  it)n  nod)  nic^t  ejiftierte.  Don  bem  £iberalismus  ber  fld)tunb= 
Dier3iger  trennte  it)n  alles,  toas  er  gefellfdjaftlidje  unb  ftaatitdje  3iDtIi= 
fatton  nannte,  Don  bem  romantifdjen  Deutfdjtum  5nebri(^lDilljeImsIV. 
ber  ftär!ere  tDirf[ic^!eitsfinn  unb  ber  engere  3ufammen^ang  mit  bem 
preu^ifdjen  €goismus  5i^iß^i^i'i)s  bes  (Broten. 

(Es  ift  bie  politif  5tiebrt(i)s  bes  (Broten,  bie  er  aud)  als  Preußens 
(Befanbter  beim  Bunbestag  getrieben  l|at.  Die  fluseinanberfe^ung  mit 
(bfterreid)  unter  ber  5ormeI:  (5Ieid)bered|tigung  ober  Kampf,  bas  ift 
für  i!)n  bie  beutfdjc  51^09^  i"  iljrer  erften  5oi^^-  So  fjat  er 
bm  (Eintritt  (Dfterreic^s  in  bzn  SoIIoerein  t)intertrieben,  im  Krimfriege 
bie  Heutralität Preußens  burd)gcfc^t;  ptte  er  regiert,  er  u)ürbel859, 
fo  urteilt  (Erid)  TTIards,  bie  Hot  (Dfterreidjs  3ur  £öfung  bes  beutfd)en 
Dualismus  unb  ber  beutfd)en  $xaq^  benu^t  Ijaben,  er  I)ätte  fid)  mit 
ober  neben  ̂ tonfreid)  am  Kriege  beteiligt  unb  „bie  (5ren3pfäI)Ie  erft 

am  Bobenfee  aus  bem  ?Eornifter  gel)oIt". 
Das  roar  basfelbe  3al)r  1859,  in  bem  fi(^  Deutfdjianbs  nod^  einmal 

eben  burd)  ben  Angriff  rtäpoleons  auf  (Dfterreid)  eine  letbenfdjaftlidjc 
nationale  (Erregung  bemäd)tigte,  nidjt  geringer  roic  bie  oon  1840.  Der 

,,nad)gemad)te  1813er",  gegen  ben  Bismard  roetterte,  fd)ien  roirflid) 
Deutfc^lanb  trunfen  3U  madjen,  im  Süben  roie  im  Ilorben  3Ünbete  ber 

Kampfruf  (Dfterreidjs :  „Der  Rl)ein  toirb  am  Po  oerteibigt".  Unb  bann, 
als  Öfterreid)  frül)3eitig  unb  fd)tDäd)lid)  5ricben  fd)lofe,  ba  fu(^te  bie 
Hation  aus  ber  Rüderinnerung  an  il)re  gro^e  getftige  Dergangcnljeit  bie 
innere  Bürgfdjaft  einer  befferen  3u!unft  3U  gewinnen.  Die  großartige 
Sd)illerfeierDomlO.  Houember  1859  roar  nid)t  nur ein„Sieges= 

feft  bes  (Beiftes",  fie  ruar  aud)  ein  erneutes  (Belöbnis  besbeutf^en  Dolfes, 
über  bie  geiftige  (Einl)eit  Ijinaus  3ur  politifdjen  oorbringen  3U  toollen. 
Die  Set)nfud)t  naäj  Daterlanb  unb  5retl)eit  flang  toeiter  auf  ben  S:urner= 
unb  Sd)ü^enfeften  ber  folgenben  3a^te,  fie  fanb  iljren  getoaltigftcn  flus= 
brud  in  (rreitfd)fesi)er3becDegenber  Rebe  auf  bem  £eip3iger(rurnfeft 
Don  1 863  3um  flnben!en  an  ben  fünf3igften3at)restag  berDölferf(^la^t. 

IDir  nad)Iebenben  roiffen,  ba^  aud)  bamals  fd)on  bie  Kluft  3CDifd)en 
ber  Bismardfd)en  tKad)tpolitif  unb  bem  beutfd)en  (Bebauten  fo  groß 
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nidjt  toar,  als  jie  fd)icn.  Damals  fd)on  scigten  immer  beutlidjerc  3etd)en, 
baö  öer  bcutfc^e  (Beban!e  aus  feiner  ibealiftifdjen  in  feine  rcaliftifd)e 
Pcriobc  3U  treten  begonnen  liabe.  poefie  unb  ptjilofopfjie  gaben  bie 
5üf)rung  bes  beutfd)en  (Beiftes  ah  an  bie  HaturtDiffenfdjaften  unb 

bie  „föniglidjc  f^iftorie".  Die  eine  leljrte  bie  Deutf(^en  realpolitif^ 
ben!en,  fie  entfleibete  bie  5rfln3Öfif(i)e  Reoolution  unb  bas  Sdjicffal 

Polens  itjrer  fentimentalen  (Blorie,  bie  anberen  befrudjteten  bas  toirt^ 
fc^aftli^e  Zehen  unb  gaben  ben  (Tagungen  ber  ITTänner  ber  prajis 
ben  {)intergrunb,  auf  bemn  then  bamals,  toie  Rid)arb  Sd)tDemer  fagt, 
„jene  erftaunlidje  5üIIe  Don  (Beban!en!apital  3ufammengetragen  rourbe, 
bie  naci){)er  einfad)  bem  beutfcf)en  Staate,  als  er  ba  mar,  als  (Erbe 

3uficr'.  3n  Btsmarcfs  (Bebanfenroelt  aber  toar  aud)  ber  beutfd)e  (Bc= 
banfe  längft  eingesogen.  Aus  einem  5cinbe,  gegen  ben  man  fid)  roeljren 
muffe,  toar  er  iljm  ein  Derbünbeter  geroorben,  ben  er  3U  nu^en  badjte. 

Seit  1858  fpra^  er  in  feinen  Denlfd)riften  oon  einer  nationalen  Der= 
tretung  bes  beutfdjen  Dolfes  bei  ber  Bunbes3cntralbel)örbe  als  bem 
ein3igen  (Begengeroidjt  gegen  bie  bioergierenbcn  Senbensen  bt)naftifd)er 
Sonberpolitif. 

(Es  toar  erfic^tlid),  ba^  bcr  5reit)eitsgebante,  toenn  er  fid)  entfd)Iöffe, 
bem  IUad)tgcbanfen  3U  bienen,  t)ier  feine  Stelle  roerbe  finben  fönncn. 

Unb  anberfeijs  roar  eben  aus  ber  Krifis  oon.  1859  ber  ITationaI  = 
oerein  f)erausgetDad)fcn,  in  bem  ber  5reit)eitsgebanfe  nun  offen  feine 
flnlet)nung  an  bie  VHad^t  Preußens  fud)te.  Aber  nod)  einmal  trat  bas 
(Eigenleben  bes  preuöifd)en  Staates  l)emmenb  cor  biefe  €nttDidIung. 

Der  preuöifd)e  Derf  affungsf  onf  Itft  offenbarte  bie  tiefften  Unter= 
fd)iebe,  bie  3rDifd)en  ben  (Brunblagen  biefes  Staates  unb  ben  3been  bes 
cDcfteuropäifd)cn  Konftitutionalismus  beftanben.  Die  J)ceresreform, 
über  bie  ber  Konflift  ausbrad),  roar  bas  IDerf  König  lDilI)eIms  I.,  ber 

Konflif t  felbft  toar  bas  tDerf  R  0  0  n  s.  IHit  it)m  bcmäd)tigte  fid)  bas  fllt= 
preu^entum  roieberum  oöllig  bes  t^eeres,  nad)bem  es  fid)  unter  Boi^en 
unb  beffen  nad)foIgern  aud)  l)ier  mit  ben  3been  ber  Bcfreiungsfriegc 
t)attc  auseinanberfe^en  muffen.  Unb  es  eroberte  burd)  bas  I^eer  aufs 
neue  bie  Krone.  Roon  roar  toieber  gan3  ber  flblige,  roie  i!)n  5ricbrid) 
n)ilf)elm  I.  fid)  I)atte  er3iet)en  toollen,  ber  feinen  f}errn  !annte  als  (Bott 
unb  feinen  König,  aber  er  3eigt  biefen  Qii^pus  in  großartiger,  aud)  für 
ben  (Begner  imponierenber  Steigerung.  Sein  (Bottesglaube  ift  gegrünbet 
auf  einen  puritanifd)cn  5atalismus  unb  bcu3ät)rt  fid)  in  I)ugcnottifd)cr 

flftioität,  fein  (Blaubc  an  bie  nTonard)ic  ift  gefteigcrt  3U  einem  <blan= 
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bcn  an  bie  „TTliffion"  Preußens,  feine  gottgetoollten,  menfd|l)eitlid|en 
Aufgaben  bur(f)3ufü!)ren,  bas  ift  cor  allem  ber  Kampf  für  bie  (Drbnung 
unb  bie  Autorität.  Hur  oon  Ijier  aus  benft  er  über  Preußen  Ijinous, 

eine  ITTiIitärI)egemonie  Preußens  in  Deutfdjianb  ̂ at  il)m  frülj  oorge= 
fd)tDebt;  bie  piäne  ber  liberalen,  aud)  ber  (5ott)aer,  finb  il)m  Sd)CDinbeI. 

(Es  toar  in  ber  tEat  ein  $d|idfalstag  für  Preußen  unb  für  Deutf(^= 
lanb,  als  Roon  bcn  König  an  ben  $d)eibetDcg  ftelltc:  3U  geljen  in  bas 
parlamentarifd)e  Regiment,  in  bas  S(f|einfönigtum  Belgiens,  (Englanbs, 
£ouis  pi)ilippes.  Sidjer  roürbe  es  an  Beifallsjubel  nidjt  feljlen.  (Dber 
aber:  ber  König  mad)t  feinen  IDillen  geltenb,  er  löft  bie  Süffeln  bes 
Hblers,  ber  König  oon  6ottes  ̂ nabtn  bleibt  an  ber  Spi^c  feines  DoIIes 

ber  SdjtDerpunft  bes  Staates,  ̂ err  im  Zanbi,  unbel)errf(^t  oon  mtnifte= 
rieller  Dormunbfdjaft  unb  parlamentarifc^en  ITtaioritäten  —  es  ift 
ber  Preußens  Könige  allein  toürbige  U)eg.  Damals  tourbe  entfc^iebcn, 
ba^  bas  alte  Preußen  tjerübergenommen  rocrbcn  follc  in  bie  beutfdje 
3u!unft. 

Huf  biefen  Boben  bes  alten  Preußens  ift  Bismard,  toenn  er  it)n  je 
in  feinen  (Bebauten  oerlaffen  l)at,  entf^Ioffen  surüdEgetreten,  als  er 
am  23.  September  1862  an  Roons  Stelle  trat,  um  bas  Steuerrubcr 
bes  prcufeifdjen  Staates  3U  führen.  (Er  Ijielt  es  für  feine  Hufgabe,  bie 
3bee  ber  ̂ reitjeit  in  jeberSorm  3urüd3ubrängen,  bis  er  bielTTac^t  ge= 
fidjert  tjabe. 

Das  galt  für  feine  innere  politif.  (Es  fonnte  nic^t  gelten,  als  bie 
beutfdje  5rage  ber  ausroärtigen  Politif  roicber  cor  iljn  trat. 
(Dfterreid),  aus  3talien  oerbrängt,  öffnete  fi^  bem  £iberalismus  unb 

berbcutfd)en3bee.  Huf  bem  5ranf  furter  Sürftentag  bot  es  Deutfd|= 
lanb  eine  3entralregierung  unb  ein  Parlament  aus  bm  (Ein3ellanb= 
tagen,  in  beibem  no(^  feine  toirflid)e  (Einfjcit  ber  ITation,  aber  mefjr, 
als  es  je  bisfjer  für  biefe  (Einfielt  fjatte  tun  toollen,  toir  bürfen  no(^ 
Ijeute  fagen,  bas  i)ö(^fte,  roas  es  für  bie  (Einljeit  (Bro^beutfc^lanbs  tun 
fonnte,  roas  überljaupt  erreidjbar  toar,  roenn  man  einen  Bunb  oon  felb= 
ftänbigcn,  monard)ifd)en  (Ein3elftaaten  erljalten  roollte. 

Bismarcf  tjat  es  gecoagt,  burd)  ben  TDiberfprucf)  Preußens  biefen 
plan  3u  5all  3U  bringen,  aber  er  burfte  nic^t  bei  ber  Derneinung  fteljen 
bleiben,  roolltc  er  nidjt  (Dfterreid)  allen  IDinb  in  bie  Segel  treiben.  (Er 
überbot  es  alfo  burdj  bie  5orberung  eines  Parlaments  aus  bireften 

üolfstoal)len.  3um  erften  IKale  rüljrte  er  an  ben  oerfunfenen  Hibe^ 
lungenljort  ber  paulsfirdje.  Die  Hnttoort  Deutfd|lanbs  roar  Spott  unb 
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IDut.  „tncpI)iftopI)eIcs  auf  ber  Hansel",  fagtc  ein  3eitgcno[fe.  Aber  in 
einem  punftc  gab  ber  €rfoIg  Bismard  fogleid)  rec^t.  Der  5ürftentag 
ging  erfolglos  auseinanber.  Die  beutfc^en  Staaten  fjatten  ebenfotoenig 
£uft,  mit  Öfterreid)  roie  mit  Preußen  allein  in  einen  Bunb  3U  gel)en, 
unb  Öfterreic^,  oerärgert  unb  Don  5ranfreicf)  bebrofjt,  lie^  fid)  Don  Bis= 
marcf  in  btn  Dänifrfjen  Krieg  l)erein3iel)en. 

ITtit  biefem  Kriege  griff  Bismard  bie  S^age  an,  an  ber  bie  \iimtxy 
li^ftcn  (Erinnerungen  ber  Hd^tunboicrsiger  unb  bes  liberalen  Deutfd)= 
lanbs  Ijaftcten.  Sie  roar  burd)  bie  3tDifd)en3eit  nur  Derfd)ärft  roorben. 
3ett  ftanb  bem  angrcifenben  Dänentum  aud)  ein  gefd)Ioffcnes  beut« 
fd)cs  Berou^tfein  in  ben  Horbmarlen  gegenüber,  unb  in  Deutfd)Ianb, 
unb  tDicberumoor  allem  im  beutfd)en  Süben,  gab  es  nidjts  Populäreres 
als  einen  Bunbesfrieg  3ur  Befreiung  ber  beutfd)en  Brüber.  Aber  Bis« 
mard  fütjrtc  btn  Krieg  unter  bem  proteft  bes  beutfdjen  unb  bes  preu= 
Öifd)cn  Dolfcs  fdjeinbar  3ur  Hufre(^tert)altung  einer  oon  gan3  Deutfd)= 
lanb  gcf)a^ten  europäifd)en  flbmad^ung,  bes  £onboner  ProtofoIIs,  mit 

Bcifeitefd)iebung  bes  Bunbes  als  eine  curopäifd)e  Hngelegenljeit.  Da= 
mit  30g  er  (Dfterreid)  tjinter  fid)  tjer  unb  geroann  fd)Iie^Ii(^  burd) 
eine  cbenfo  fü^ne  roie  oerfdjlagenc  Diplomatie  Sd)IestDig=I)oIftein  für 
Öfterrei(^  unb  Preußen. 

(Es  toar  fein  erfter  großer  (Erfolg,  3ugleid)  bie  Red)tfertigung  ber 
Armecreform,  bie  fpäterc  (5efd)id)tfd)reibung  I)at  fid)  gerDÖI)nt  I)in3u= 
3ufe^en,  bie  £öfung  ber  erften  ber  großen  beutfd)en  Aufgaben,  rDeId)c 
bas3al)r  1848  t)interlaffen  I)atte,  buri^  bas  preufeifd)e  Sdjroert.  Aber 
bie  3eitgenoffen  urteilten  aud)  na6:\  bem  IDiener  5rieben  anbers.  Alle 
bie,  tDeId)C  bie  5rcil)eitsfrage  cor  bie  (Eint)eitsfrage  ftellten,  faf)en  in 
bem  Streben  Preußens,  bie  fjersogtümer  3U  anneftieren,  nur  eine  neue 
(5efal)r  für  il)re  3been  unb  eine  neue  Brutalität  bes  Bismardf(^en 
Regimes.  3nsbefonbere  ocrgrö^erte  fid)  bie  Kluft  3rDifd)en  Preußen  unb 
Sübbeutf  d)Ianb  nod)  mel)r.  B  e  n  n  i  g  f  e  n ,  einer  ber  (Brünber  bes  Rational' 
oereins,  fat)  bie  Derbinbungen  im  Süben  auf  perfönlid)e  Be3ief)ungen 
3U  ein  paar  5üI)reTn  befd)räntt.  3m  Rorben  fd)ien  il)m  bie  tDad)fenbe 
Anbetung  ber  militärifd)en  nTad)t  unb  ber  biplomatifd)en  (Erfolge  nur 
3U  einem  energifd)  tonsentrierten  preu^ifd)enpartifularismus  3ufüf)ren, 

ber  bin  Bunb  3ertreten,  Rorb=  unb  lTIitteIbeutfd)Ianb  militärifd)  Dcrge= 
toaltigen,  bie  beutfd)e  (Einl)eit  aber  nur  nod)  toeiter  t)inausfd)icben  roerbe. 

IDieDiel  mel)r  aber  mußten  fid)  bicfe  (Begenfä^e  oertiefen,  als  nun 
Bismard  3um  Kriege  mitöfterreid)  trieb.  $üx  biefen  Krieg  mar 
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in  Preußen,  toie  pcrtl)es  urteilte,  faum  jcmanb  als  bas  J}eer,  unb 
aud)  6a  erljoben  fid)  roenige  3U  öer  f)öt)e  TTtoItfefdjer  (Bef(^i(i)tsbetrad)= 
tung,  6er  Sie  notcDcn6ig!eit  6er  (Entfd)ei6ung  6ur(f)  6as  Sdjrocrt  mit 
6em  Sonöerungstrieb  begrünbete,  öen  6ie  Deutfi^en  feit  ̂ acitus  hv- 
iDatjrt  Ijätten,  un6  mit  6em  5eI)Ien  eines  £u6tDig  XI.  in  unferer 
(Befd)id)te,  6er  6ie  Vilai^t  6er  Oafallen  in  S^^Q^^i^cid)  3U  red)ter  3eit 
3U  brechen  tou^te.  Sdjon  Roon  begnügte  firf)  6amit,  3U  beljaupten,  öafe 
6er  fein6Ii(^e  Bru6er  IDelf  6em  preu^ifdjen  Aar  6ie  freie  (Entroirflung 
feiner  Sd)tDingen  ftreitig  madie  un6  felbft  6ie  gebotene  5i^ic6ensl)anö 
3urü(frDeifc.  3m  übrigen  aber  toaren  fonferoatiüe  £cgitimiften,  oft= 
preuöif(^e  Demofraten,  freifinnige  Berliner  un6  rljeinifdjc  KIcrifale 
einftimmig  in  6er  Deriöerfung  6es  Bru6erfrieges.  Un6  aud)  Bismard 
fal),  6a^  es  nid)t  genüge,  (Dfterreid)  6ipIomatif^  ins  Unredjt  3U  fe^en, 
unö  6a^  er  6icfen  Krieg  nid)t  um  einen  $e^en  Zanb  für  Preußen 
fül)ren  6ürfe.  Hm  9.  Hpril  1866,  Dierun63tDan3ig  Stun6en  nadj  6em 
flbfd)luö  6es  Bün6niffes  mit  Italien,  brachte  6er  preufeifd)e  (Befan6te 
beim  Bun6estag  6en  Antrag  ein,  6cr  Bunb  toolle  eine  aus  öireften 
tDa!)Icn  un6  allgemeinem  $timmred)t  6er  gan3en  Hation  t)erDorgcI)en6e 
Dcrfammlung  einberufen,  um  öie  Dorlagen  6er  6eutfd|en  Regierungen 
über  eine  Reform  6er  Bun6esDerfaffung  entgegen3unet)mcn  un6  3U 

beraten,  flm  1 0.  3ujii,  als  es  flar  toar,  ba^  6ie  ITteI)r3aI)I  6er  6eut= 
f(^en  Staaten  mit  (Dfterreic^  ge!)en  loerbe,  folgte  Preußens  Antrag 
auf  Bun6esreform :  6er  neue  Bun6  ot)nc  Öfterreid),  6ie  Rational^ 
oertrctung,  getoä^It  nad)  6en  Beftimmungen  6es  Reid)stt>a!)Igefe^es 
üom  1 2.  flpril  1 849,  6ie  (Einl)eit  in  tDirtfd|aft,  f)an6el  un6  öcrfeljr,  6ie 
Sufammenfaffung  6er  Bun6esfriegsma(^t  unter  Preußen  un6  Bat)crn. 

„€s  töar  ein  blen6en6es,  faft  unl)eimli(^es  Sd|aufpiel,"  fagt  (Ireitfd)fe, 
„roie  6er  (Be6anfe  6cr  6eutfd)en  (Eint)eit  fo  plö^Iid)  aus  6cm  Dunfel 

unter  6as  unbereitcte  Dolf  Ijinaustrat  unö  6ie  grofee  36ee  6es  3a^i^^ 
I)un6erts  faft  roic  ein  5cc^tei^ftreid)  in  einem  6ipIomatifd)en  ̂ Turnier 
erfdjicn.  IDie  betäubt  fd|aute  6ie  Ration  6er  plö^Iidjen  n)en6ung  6er 

preu^ifd)en  Staatsfunft  3U." 
Hber  in  6iefen  (Tagen  tjat  nun  Bismard  in  6er  (Tat  nid)t  blofe  6as 

Steuer  feiner  politlf  Ijcrumgeroorfen,  er  tjat  6amals  ernftljaft  unb 
cn6gültig  öen  Sd)ritt  oon  öer  preu^ifdjen  3ur  öeutfd)en  politif  getan. 

(Er  tat  es,  toeil  er  fidjer  roar,  öafe  Preußen  jc^t  ni^t  me^r  in  Deutfd)= 
lanb  auf3ugel)en  braudje,  fonöern  öafj  es  je^t  öen  6eutfd)en  (Beöanfen 
in  feinen  Pienft  ftellen  lönne.  Aber  freilid),  fo  gan3  mül)eIos  gelang 
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es  il)m  md|t.  Hoc^  oerfagtc  fid)  it)m  öer  au6erpreuöif(^e  £ibcralisnius. 
Deffcn  3bcen  I)ätte  ein  brittes  Deutfdjianb  entfprodjen,  bas  bemaffnet 

bem  Brubcrfampfe  3uf(i)autc,  il)n  lofalifierte  unb  gegen  einen  etroa^ 
igen  Angriff  Hapoleons  bie  5ront  im  tDeften  becfte.  Hod)  einmal 

fprad)  aus  biefen  HTännern  bie  alte  beutfdje  3bce.  Sie  voax  madjtlos. 

Der  beifpiellofc  Siegeslauf  ber  preuöifd)en  tDaffen,  bie  fataftropl)en= 
artige  Hieberlage  (Dfterreic^s,  ber  fc^mätjlic^e  3ufammenbrud)  ber 
militärijc^en  Kraft  ber  BTittelftaaten  Ijahtn  bann  bie  (Enttoicflung 
oortDÖrtsgetrieben.  Damals  Ijaben  bie  öerteibiger  ber  fleinbeutfd)en 
Politif  3um  größten  Q;eil  if?re  Bebenten  gegen  Bismarcf  begraben. 
Damals  Ijat  aber  aud)  Bismarcf  feine  Stellung  neu  getoonnen.  (Er  I)at 
naäi  ber  Hieberroerfung  (Dfterreidjs  fogleid)  an  ein  neues  freunblid)cs 
Deri)ältnis  3U  iljm  geba(^t.  €r  l)at  feinem  Könige  ben  Üer3id)t  auf 
£anbertDerbungen  füblid)  bes  tlTains  abgebrungen,  um  fid)  bie  Brüden 
3U  btn  Sübbcutfdjen  nid)t  3U  3erftören,  er  Ijat  als  fiegreidjer  lUinifter 

ben  preu^ifdjen  £anbtag  um  3nbemnität  gebeten  unb  bomit  ben  Der= 
faffungsfonflift  beenbet,  roieberum  im  Kampfe  mit  feinem  König  unb 
feinen  bisljcrigen  ̂ teunben.  Damals  Ijat  er  enbgültig  mit  ben  (Berlad) 

unb  Ittanteuffel  gebro(^en,  bie  ̂ Trennung  Don  Roon  toar  innerlid)  he-- 
reits  nalieqexMt,  töäljrenb  von  £onbon  t)cr  ber  alte  Republifaner 
flrnolb  Rüge  bem  neuen  Cromtoell  3uiaud)3te. 

Bismard  braud)te  je^t  ben  £iberalismus.  Stie^  er  it)n  3urüd,  fo  toar 
JDreu^cns  Krieg  toirllid)  nur  ein  (Eroberungstrieg  getoefen.  Das  befiegte 

(bfterreidi  l)ätte  fid)  ber  populären  Strömungen  3U  einem  Rad)efriege  be= 
mäd)tigt.  Unb  cor  allem :  er  braud)te  bie  beutfd)e  3bee  gegen  bas  fluslanb, 
gegen  ben  überlifteten,  feine  5oi^berungen  anmelbenben  Hapoleon.  (Es 
toarber entfd)eib enbe Rio ment  fürBismardsDerI)äItnis3um 
beutfd)en(5ebanfen,als Bismard  an  jenem  benf roürbigen  7.  fluguft 

\ebe  Abtretung  beutfd)en  £anbes  3urüdcDies.  Don  Sübbeutfd)Ianb  ant= 
mortete  jubelnbe  Suftimmung.  Der  Furor  teutonicus,  mit  bem  Bis= 
mard  Benebetti  brot)te,  l)ätte  il)m  fraglos  3U  (Bebote  geftanben.  Unb 
ba^  ber  beutfi^c  Staat  bamals  nod)  am  RTain  ftel)enblciben  mufete, 
bas  toollte  Bismard  bem  (Ballier  nid)t  oergeffen. 

IDieber  I)atte  bie  ausröörtigc  politif  Preußens  feine  innere  beftimmt. 
Desl)alb  fam  nun  aud)  ber  Uorbbeutfd)e  Bunb  3uftanbe,  roie  Bismard 
CS  Dor  bem  Kriege  üerfprod)en  f)atte,  mit  bem  bcutfd)en  Parlament 
nati)  ber  Reid)Süerfaffung  uon  1849.  n)ieber  ging  ein  altes  Preußen 
3u  (Brabe,  aber  Bismard  füf)rte  bod|  nur  aus,  toas  fein  König  felbft 
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1848  geäu&ert  l)attc.  Das  Preußen,  bcm  bic  Vfladfi  Dcutjdjianbs  3U- 
tDud)s,  öffnete  fidj  ber  3bee  ber  beutfdjen  (Einl)cit. 

ni(f|t  aber  ber  ber  5teil)cit  im  Sinne  ber  Hdjtunboiersiger.  (Es  seigte 
fid),  ba^  Bismarcf  ben  Heubau  bes  Deutfd)en  Bunbes  gan3  anbers 
auffaßte  als  bie  ITtänner  von  1848,  allerbings  aud)  als  bieoon  1815. 
(Er  iDoIItc  möglidjft  bie  alten  Soi^^nen,  in  biefe  I)atte  fi(^  ber  neue 
(Beift  3U  fd)i(fen.  So  blieb  als  bic  eigcntlid)  regicrenbe  Betjörbe  XDieber 

ein  Bunbestag  —  nur  bas  (Dbium  bes  alten  Hamens  fjat  aus  itjm  ben 
Bunbesrat  gemalt  — ,  unb  biefe  neue  Regierung  Ijatte  !eine  oerant^ 
tDortIid)en  TTtinifter,  fonbern  nur  einen  Bunbesfansler,  ber  3unäd)ft 

ni(^t  Diel  mefjr  als  ein  Repräfentatioorgan  bes  Bunbes  oor  bem  Reid)s= 
tage  fein  follte.  Der  £iberalismus,  ber  bics  onneljmen  mufete,  ift  f)ier 
tDcit  von  feinen  urfprüngli(i)en  5orberungen  3urü(fgeu)id|en.  (Er  roar 
enttoaffnet  burd)  bie  perfönlidjfeit  Bismardfs  unb  ebenfofeljr  bur(^  b^n 
Umftanb,  ba^  aud)  biefcr  neue  Schritt  3ur  (Einigung  Dcutfi^Ianbs  ein 
(Erfolg  ber  ausroärtigen  politif  unb  bes  f)ceres  geroefen  toor.  Aber 
in  einem  punfte  Ijat  bamals  bie  Partei  bes  HationalDcreins  bod)  ettoas 
tDid)tiges  errei(^t.  3n  bem  (Enttourf  ber  Dcrfaffung  roar  nur  ein 
Bunbestanster  oorgefeljen,  ber  in  bienftli(^er  Unterorbnung  unter  btn 

preu^if(^en  Rlinifter  bes  Ausroärtigen  bie  Hnorbnungen  bes  Bunbes= 
präfibiums  gegen3eid)net.  flis  bie  DerantrDortIt(^en  Reid|sminifter  ge- 

fallen toaren,  beantragte  Bennigfen,  3U  fe^en:  „ber  Bunbesfan3lcr, 

rDeId)er  baburd)  bie  Derantroortung  übernimmt". 
TTtit  Re(^t  l)at  3eUinet  auf  bie  getoaltige  I)iftorif(^e  Bebeutung  biefes 

Antrags  t)xngeroiefcn.  (Er  rourbe  angenommen  unb  bamit  ber  Bunbes= 
!an3ler,  roie  toir  iljn  fennen,  ober  roie  toir  gleic^  jagen  bürfen,  ber 
Reid)sfan3lcr  gcf^affen.  Damit  erft  roar  ber  Übelftanb  befettigt, 
ber  uns  in  biefer  Betrad)tung  unferer  (Befd)i(^te  fo  oft  begegnet  ift; 

erft  je^t  tonnten  Staatsroille  unb  Dolfsroille  fi(^  auf  einem  feft  umgren3* 
ten  Boben  mitelnanber  meffcn.  (Erft  aus  fold^em  Kampfe  tonnte  ein 
rDirfIid)es  Staatsberoufetfein  bes  beutf{^en  üolfes  Ijeroorgeljen.  3uglei^ 
aber  I)at  ber  £iberalismus  mit  biefem  Antrag  fein  toidjtigftes  IDcrf  für 

bie  (Eintjeit  bes  fünftigen  Reimes  getan.  Die  Keime  berReidjsoerroal» 
t  u  n  g  liegen  tjier.  Aus  ben  f leinen  Anfängen  ber  Reibst an3lei  l)at  fi(^  all- 
mät)Iid|  mit  innerer  Hotroenbigfeit  bas  breite  (Beruft  ber  Reid)sämterent= 
toidclt.  Der  Reid)stag  —  fo  I)ic^  bie  Dolfsoertretungmit  einer  merftDÜr= 
bigen,  aber  ebenbesl)alb  bebeutfamen  Dortoegnaljme  ja  f^on  beim  ITorb= 
beutfdjen  Bunbe  —  tjat  bie  RcidjSDertoaltung  aus  fid)  i)erausgetrieben. 
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Damit  aber  oolljog  fid)  nod)  eine  anbere  üeränberung.  Bismartf 

Ijattc  urfprünglid)  bie  abfid)t  geljabt,  preu^ifdjer  TTIinifter  bes  Aus* 
roärtigen  3U  bleiben  unb  mit  bem  Bunbesfansleramt  einen  oon  il)m 

abl)ängigen  Beamten  3U  betrauen.  3e^t  erfaßte  er  fofort  bie  üeränberte 

£age,  er  oereinigte  beibe  Ämter  in  feiner  perfon  unb  trat  bamit  aud) 

felbft  com  Boben  Preußens  auf  bcn  bes  Bunbes  über.  (Er  felbft  rourbe 
bamit  bas  Si)mboI  ber  neuen  3eit,  bie  nun  für  Deutfd)Ianb  anging. 

6.  Das  neue  Deutfd^e  Katfertum. 

Hur  für  einen  flugenblic!  aber  Ijatte  ber  überroältigenbe  (Embxud 

ber  preu^tfd)en  Siege  einen  bie  ganse  Hation  ergreifenben  (Einl)eits= 
brang  Dortäufd)en  fönnen.  3m  £id)te  bes  Alltags  erfd)ienen  all  bie$pal= 
tungen  unb  Riffe  roicber,  bie  eine  taufenbiä!)rige  (Befd)id)te  erseugt 
Ijatte.  3umal  ber  (5egenfa^  3rDifd)en  norbbeutfd)em  unb  fübbeutfdjem 
IDefen,  htn  beutfdje  (5elet)rfam!eit  \a  längft  aud)  fd)on  tDiffenfd)aftIid) 
3u  begrünben  t>erfud)t  Ijatte,  fd)ien  fid)  eljer  3U  oertiefen.  Hur  Baben 
blieb  bereit,  fid)  Horbbeutfd)Ianb  an3ufd)Iiefeen.  3n  IDürttemberg  unb 
Bai)ern  cru)ad)te  alsbalb  toieber  ber  alte  partüularismus.  din  aus 
2ro^,  1)00  unb  Derlegent)eit  gemifd)tes  (Befüf)!  bemäd)tigte  fid)  ber 
Regierungen  roie  ber  Beoölferungen.  Unb  im  Horbbeutfdjen  Bunbe 
fd)uf  nun  3rDar  bie  geniale  perfönlid)feit  Bismards  rcgftes  £eben, 
unb  ber  neue  Parlamentarismus  toar  an  ftaatsmännifd)en  (Talenten 

reid)er  als  irgenbeiner  3UDor.  Aber  aud)  l)ier  lebten  bie  alten  (Begen= 
fö^e  ber  Konflifts3eit  toieber  auf.  Sie  tourben  überbedt,  oerflebt.  Der 
niad)tgeban!e  ertoies  fid)  ftarf  genug,  um  immer  toieber  Dorroärts  3U 
tragen.  Aber  lam  man  im  Sinne  ber  beutfd)en  (Enttoidlung  Dortoärts? 
Die  3tDcifel  bei  b^rx  Sreunben  ber  beutfd)en  (Eint)eit  met)rtcn  fid)  el)er, 
als  ba^  fic  geringer  tourben.  (Es  toar  Unfid)erl)eit  unb  Sd)toüIc  überall. 

3n  biefe  Stimmung  fd)Iug  ber  Krieg  mit  5tan!reid).  IDir  alle 
toiffen,  toic  bli^fd)ncll  er  fie  gereinigt,  toie  er  AIIbeutfd)Ianb  naij  $xanb 
reid)  f)inein=  unb  als  einiges  Deutfd)Ianb  t)erausgefüf)rt  f)at.  ITtan  l)at 
gerabc  baraus  nid)t  nur  im  Auslanbe,  fonbern  aud)  in  ben  Kreifen 
Deutfdjianbs,  bie  fein  Deutfd)es  Reid)  toollten,  fogleid)  gefd)Ioffen,  ba^ 
Bismard  btn  Krieg  gefd)affen  iiahe.  Aud)  bie  einbringenbe  Disfuffion 
ber  neueftcn  5orfd)ung  t)at  t)ter  feine  ttolle  KIarl)eit  gebrad)t.  Das  letzte 
Urteil  toirb  aud)  immer  ein  (I{)arafterurtcil  bleiben.  Aber  aud)  rocnn 
ber  gan3e  fpanifd)e  t^anbel  nid)ts  getoefen  toärc  als  bas  größte  ber 
biplomatifd)en  Spiele  Bismards,  fo  loar  es  bod)  eines,  3U  beffen  (Betoinn 
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er  ber  ticfften  nationalen  3nftin!te  fid)er  fein  mu^te.  IDie  er  1866  öen 
Kampf  mit  (Dftetreid)  aus  einem  Streite  um  Sd)IestDig=JjoI[tein  erijoben 
Ijatte  3U  einem  (Ent[d)ei5ungsfampf  um  bie  ungelöften  otogen  oon  1848, 
fo  erI)ob  er  je^t  einen  Streit,  ber  ja  in  feinem  legten  (Brunbe  nur  einer 

ber  großen  ITtadjtfämpfe  3U)ifd)en  einer  aufftrebenben  unb  einer  finfen= 
b^n  Dolfsfraft  mar,  bie  !ein  Dolf  oermciben  lann,  bas  Staat  toerben 
roill,  ben  man  aber  immerl)in  mit  bem  5ül)rer  ber  bai)erifd)en  Patrioten 
als  eine  Rioalität  ber  Kabinette  oon  Berlin  unb  Paris  anfctjen  fonnte, 
3um  flustrag  ber  großen  Redjnung  aus  ben  Befreiungsfriegen.  (Erft 
in  biefem  (5eban!en  begegnete  er  fid)  mit  feinem  Könige,  begegneten 

fi(^  Horb  unb  Süb.  „tDir  Bar)ern",  fagte  ber  rounberlic^e  (Bro^beutfdjc 
Sepp  in  ber  entfdjeibenben  Si^ung  ber  batjerifdjen  Kammer,  „Ijaben  an 
ber  £eip3igerSd)Iad)t  nid)t  teilgenommen,  bei  ber  neuen Itationalfi^Iai^t 

roollen  toir  babeifein."  Unb  je  bramatif^er  ber  Hergang  fi^  geftaltete, 
ber  3um  Kriege  füljrtc,  befto  tiefer  bie  IDirfungen.  nid)t  mit  Unred)t 
t)at  fid)  BetDunberung  unb  Derbammung  oor  allem  an  bie  (Emfer 

I)epef(^e  gefnüpft.  (Es  gibt  ni^t  oiele  Hftenftücfe,  in  benen  ein  Der» 
toicfelter  poIitifd)cr  t^ergang  fo  abfic^tsooll  unb  bodj  mit  fo  genialer 

(Einfa(^t)eit  oerbidjtet  ift  3U  einem  IDedruf  ber  nationalen  £eibenfrf)af» 
ten.  Hteinede  Ijat  einmal  gefagt,  Bismarcfs  bcutfd)es  ITationalgefüf)! 
fei  bas  I)eroifd)e  (5efüt)I  bes  üolfsepos  geroefen.  Hus  biefem  f)eraus 
i)at  er  bamals  geljanbelt.  Die  Beleibigung  bes  preu^if^en  Staates, 
bie  in  ber  fran3Öfifd)en  flnmutung  sroeifellos  lag,  ift  oereinfa^t  unb 
oerftänblid)  gemad)t  3U  jener  nie  gefd)el)cnen  Beleibigung  bes  alten 
Königs,  bie  fofört  bie  populären  üorftellungeu  in  gan3  Deutfd)Ianb 
erfüllte.  So  toar  ber  Krieg  oon  Dornl)erein  ein  Hationaltrieg,  unb  es 
erfd|ien  fdjon  nad|  ben  erften  Sd)Iad)ten  felbftoerftänblidi,  ba^  er  3tDei 
(Ergebniffe  Ijaben muffe :  biePoIIenbung  ber nationaIen(Eini)eit 
unb  bie  tDiebergcroinnung  bes  (Elfa^. 

Die  beutfd|e  (Einljeit  ift  fc^on  üor  ben  erften  Sdjiägen  in  Horb 

unb  Süb  geforbert,  fie  ift  auf  ben  fran3Öfif(^en  Sd)la(^tfelbern  erftrit» 
ten  tDorben,  aber  gemadjt  roorben  ift  fie  in  ber  TITüfjfeligfcit  biploma» 
tifdier  Derljanblungen  3tüifd)en  Bismarrf  unb  ben  üertretern  ber  füb= 
beutfd)en  Staaten,  bie  uns  nod)  einmal  alles  S^roicrige  ber  inneren 
beutfd)en  (Befd)id)te  feit  1806  empfinben  laffen.  Diefe  (Einl)cit  ift  fo, 
toie  fie  3uftanbe  gefommen  ift,  burdjaus  bas  U)erf  Bismards.  $üx  \i\n 
l)anbeltc  es  fid)  oon  oornljerein  nid)t  um  einen  Heubau  bes  beutfdjen 
Staates,  ber  etroa  aufs  neue  oon  oerbünbeten  Regierungen  mit  einem 
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fonftituierenbcn  Reidjstagc  3U  oereinbaren  geroefen  toärc.  Dies  IDerf 
roar  für  ify\  |d)on  1867  getan,  es  follte  nur  oollenbet  roerben  burd) 
ben  (Eintritt  ber  jübbeutfdjen  Staaten  in  ben  norbbeutfd)en  Bunb.  Sic 

follten  freitoillig  beitreten,  aud)  Bauern,  Don  bi\\en  biftorifd)  begrünbe= 
tcm  Selbftänbigfeitsgefül)!  bas  ftärffte  IDiberftreben  3U  erroarten  roar. 
Bismarrf  toar  bereit,  biejen  (Befüfjlen  entgegensufommen,  nur  burften 
bie  (Einräumungen  ben  Bunb  nidjt  fprengen.  Sie  burften  Dor  allem 
ben  inad)t[taat  nid)t  erfd)üttern.  Bas  gelang  bocb  fd)lie^lid)  über 
(Ertoarten.  IDas  IDürttemberg  unb  insbefonberc  Batjern  3ugeftan= 
btn  iDurbc,  besog  fid),  roie  £as!er  bamals  |d)on  rii^tig  erfannte,  im 
(Brunbe  „auf  flcinc  Sd)oIlcn  am  Ufer,  bie  ber  Strom  f(i)on  fortreiten 

coirb".  IDas  bie  TKittelftaaten  in  IDatjrljeit  aufgaben,  bas  fonnte 
iljnen  fein  Referoatredjt  erijalten,  bie  Ruije,  aber  aud)  bie  (Enge 
eines  partifularen  Dafeins,  bas,  oon  ben  Beften  if)rer  Söt}ne  als  ein 
Kultur3ufammenljang  oon  cigentümlid)em  IDerte  empfunbcn,  fid) 
nun  als  (Blieb  ein3ufügen  Ijatte  in  ein  größeres  (banges  mit  anberen 
3tDeden. 

Aber  um  biefe  Derljanblungen  branbetcn  nun  feit  Anbeginn  bie 
tDünfd)e  unb  I)offnungen  bes  beutfd)en  Doltes.  (Es  toollte  nid)t,  ba% 
aus  bem  Kriege  nur  ein  neuer  beutfd)er  Bunb  I)erüorgel)e,  immer  lau= 
ter  erfd)oll  ber  Ruf  nad)j{ajjer  unb^dd).  3n  biefer  ̂ orberung 
Dereinigte  fid)  bie  alte  Kt)fff)äuferfel)nfud)t  ber  Romantif  mit  ben  un= 
erfüllt  gebliebenen  £joffnungen  bes  ad)tunbDier3iger  £iberalismus.  5ür 
bie  Jjauptoertreter  biefes  (Bebanfens  roar  ber  Kaifer  gleidjbebeutenb 
mit  einer  ftarfen  Sentralgeroalt,  an  itjn  fnüpften  fid)  bie  alten  3been 
Don  1848,  bas  Staatenl)aus,  in  bem  fid)  bie  bcutfd)en  dürften  als  eine 
Art  pairs  ber  Krone  3ufammengefunben  l)ätten,  bie  Reid)sminifterien 

unb  ber  gan3e  Konftitutionalismus.  So  bad)ten  in  ben  fürftlid)en  Krei-- 
fen  ber  romantifd)e  Kronprin3  oon  Preußen,  ber  aud)  ben  3tDang  auf 
bie  Derbünbeten  3ur  (Erreid)ung  biefes  3ieles  nid)t  Derfd)mäl)t  l)ätte,  ber 
(Broöl)er3og  oon  Baben,  für  ben  ber  Bunbesftaat  nur  ein  Übergang  3U 

bem  nottoenbig  fommenben  (Einl)eitsftaat  roar,  ̂ ersog  (Ernft  oon  Ko= 
burg=(Botl)a,  ber  Befd)ü^er  bes  Hationaloereins,  ber  in  ber  Kaiferlrone 
bas  t)iftorifd)e  St]mbol  ber  (Einl)eit  ber  Ration,  ben  l)iftorifd)  begrün=- 
beten  Ausgang  ber  beutfd)en  (Einl)eitsbeftrebungen  fal).  Dielleid)t,  ba^  es 

bann  bod)  nod)  gelang,  Preußen  in  Deutfd)lanb  aufget)en  3U  laffen.  Da= 
mals  l)at  man  nod)  einmal  baran  gebad)t,  ben  gan3en  Bunbesftaat 

in  Rcid)sproDin3en  auf3ulöfen,  gel)offt,  ba^  preuf^en  fid)  in  biefer  (Ent= 
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tDtcflung  genötigt  feljen  fönnte,  auf  bas  $i)ftem  öer  Prooinsialftänbe 
3urücf3ugrcifcn. 

Bismarcf  bad)te  anbers.  (Er  Ijat  bie  toerbenbe  Kraft  bes  Koifcrtitcis 
frül)  in  feine  (Ertoägungen  t)ineinge3ogen;  fdjon  in  bin  (Entwürfen  jur 
Derfaffung  bes  Horbbeutfdjen  Bunbes  toar  baoon  bie  Rebe.  Hber  auc^ 
biefe  3bee  fonntc  fid)  il)m  nur  oerbünben,  toenn  fie  il)m  biente  unb 

fid)  gefallen  lie^,  in  il)rem  IDefen  oeränbert  3U  werben.  Don  ber  ro= 
mantifd)en  $el)nfu(f)t  na6)  einer  IDieberljerftellung  bes  alten  Reid)es 
iDor  er  oöllig  frei,  eine  Kaifer!rone,  in  bie  bas  (Bolb  ber  preu^ifdjen 

f)ätte  eingefd)mol3en  roerben  muffen,  l|ätte  er  je^t  nodj  ebenfo  3urü(f= 
getoiefen  toie  1849.  Aber  er  erfannte,  ba^  bies  nid)t  nur  unnötig  fei, 

fonbern  ba^  ber  Kaifergeban!e  fogar  ben  fonferoatioen  unb  br)nafti= 
fd)en  3ntereffen  bienftbar  gemacht  roerbcn  fönne.  3n  biefem  Sinne 

l)at  er  il)n  benu^t,  burd)  foli^e  (Ertoägungen  oor  allem  ben  romanti= 
fd|en  König  £ubrDig  oon  Bai)ern  3ur  Hbfenbung  bes  berüljmten  Katfer= 
briefes  beroogen. 

Aber  er  Ijatte  biefes  fein  tDerl  au^  gegen  anbere  (Begner  3U  Dcr= 
teibigen,  in  benen  iljm  ein  Stücf  feiner  eignen  üergangentjeit  entgegen= 
trat,  Dor  allem  gegen  ben  tDiberftanb  bes  militärif(^en  HItpreufeen= 
tums.  3I)m  roar  bie  beutfdjc  (Einljeit  im  toefentli^en  bie  TlTiIitärl)o= 
I)eit,  für  biefe  aber  gerabc  bie  preufeifdje  Krone  bas  IDa{)r3eid)en  ber 
Dergangentjeit  roie  ber  Sufunft.  So  bad)te  Roon.  (Er  ift  nur  bis  ans 
Reid)  mitgegangen,  nidjt  ins  Reid)  Ijinein.  So  badjte  aber  aud)  König 

IDilfjelm  felbft,  (Er  tou^te  mit  bem  „(II)ara!termaior"  nidjts  ansufangen. 
Dann  aber,  als  Bismard  iljn  befeljrt  l^atte,  ift  er,  roie  1 866,  ins  (5egcn= 
teil  umgefd)Iagen.  Da^  er  n{(^t  Kaifer  oon  Deutfd)Ianb,  fonbern  Dcut= 
fc^er  Kaifer  Ijeifeen  follte,  ̂ at  er  bis  3ur  Kaifcrproflamation  felbft  nidjt 
3ugegcben. 

So  tDurbe  bie  beutfd)e  Kaiferfrone,  roie  ITTaj  £en3  fagt,  toeniger 

für  bie  (Eint)cit  bes  beutfdjen  Dolfes,  als  für  bie  (Einigfeit  ber  beut= 
f(^en  5ürftenl)äufer  ein  St)mboI,  fie  rourbe  eine  Deforation,  bie  auf 
ben  fertigen  Perfaffungsbau  bes  neuen  Reiches  gefegt  roarb. 

nid)t  anbers  ijahen  fic^  bei  ber  IDiebergeroinnung  bes  (Elfa^ 
bie  Derfd)iebenen  Strömungen  bes  nationalen  tDillens  gefreu3t.  Das 
Perlangen  banadi  wax  fogleid)  mit  btn  erften  großen  Siegen  mit  ebenfo 
großer  (Betoalt  aufgetaudjt  roie  bie  5orberung  einer  beutfd)en  (Einljeit. 

3a,  es  fd)ien  fogar,  befonbers  im  beutfd)en  Süben,  biefen  tDunfi^  3urüd= 
3ubrängen.  £asfer  unb  feine  norbbeutf(^en  5reunbe  fal)en  bas  mit  Be= 
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forgnis.  Die  feit  ber  Romantlf  nid)t  erftorbetic  Sel)n[ucf)t  nad)  ber  tDun= 
6crfd)önen  Stabt  Straßburg  cerbanb  fid)  mit  ben  I}öcf)[t  realen  (Ji= 
toägungen,  ba^  Deutfd}Ianb  für  bie  getoaltigen  (Dpfer  bes  Krieges 

audj  einen  greifbaren  £ot)n  baoontragen  muffe,  unb  ba^  bie  RI)ein= 
grense  für  Sübbeutfd)Ianb  fein  Sd)U^  fei.  Über  bie  S^agc,  ob  bie  Be= 
DÖlferung  ber  IDeftmarf  felbft  nod)  beutfd)  fei,  ob  fie  beutfd)  3U  loerben 

begef)re,  ging  man  I)inrDeg.  Unb  bod)  lag  fjier  bie  gro^e  S^roierig^ 
feit  ber  3ufunft.  Das  (Elfa^  tcar  oom  Deutfd)en  Rcid)  getrennt  roorben, 
als  bies  fein  Staat  mel)r  mar.  (Es  Ijattc  bann  unter  £ubu)ig  XIV.  bie 
Sic^erljeit  bes  georbneten  unb  rDeI)rI)aften  (Bro^ftaats  fennengelernt, 
in  ber  Reoolution  unb  unter  Hapoleon  roar  es  bem  neuen  Staatsge= 
banfen,  ber  Ration  unb  Staat  gleid)fe^te,  roenigftens  für  ben  gan3en 
Bereid)  ber  öffentlidjen  Betätigung  getoonnen  roorben.  IDas  fic^  com 
Deutfc^tum  erl)alten  tjatte,  bas  roar  tDoI)I  nod)  ein  mäd)tiges  Stüd 
jenes  alten  föberaliftifc^en  Kulturbeutfd)lanb,  aber  politifd)  oerfümmert 

3um  partifularismus  einer  eigenftänbigen,  immer  nod)  ftarf  bäuer= 
Iid)en  Beoölferung,  bie  nur  etroa  nod)  bie  flbcDe{)rfräfte  einer  burd) 
Sprad)e  unb  Sitte  raffenljaft  gebunbenen  üoIfsetnf)eit  seigte,  überbies 
aber  aud)  ben  Umfreis  biefer  (Befüt)le  immer  ftörfer  burd)  bie  roirt^ 
fd)aftlid)en  3ntereffen  eingeengt  faf),  bie  fie  3U  5tanfreid)  3ogen.  (Eine 

flbftimmung  ber  Beoölferung  —  bas  roar  un3roeifelf)aft  —  l)ätte  bicfc 
Dcriorenen  Söt)ne  nid)t  3ur  RTutter  (Bermania  3urüdgebrad)t. 

Aber  foId)e  (Erroägungen  lagen  ber  ungef)euren  inef)r3af)I  ber  Deut= 
fd)en  bamals  fern.  Sreitfd)fe  rief  gegen  bie  (Elfäffer  Don  f)eute  if)re 
Dcrgangenf)eit,  gegen  bie  nebeneinanber  Uhenben  bie  nad)einanber 
lebenben  (Befd)Ied)ter  auf.  (Er  fonnte  fid)  nid)t  benfen,  ba^  ein  reid)es 
3af)rtaufenb  beutfd)er  (5ef^id)te  gan3  3erftört  fein  feilte  burd)  3roei 
3af)rl)unberte  fran3Öfifd)er  Ejerrfd)aft.  flud)  ein  fo  ef)rlid)er  unb  ge= 
red)ter  Rlann  roie  5nebrid)  (rf)eobor  Difd)er  meinte,  ba^  man  Kinbcr 
nid)t  befrage,  ob  fie  Kinber  if)rer  RTutter  fein  roollten.  Hud)  I)ier  tourbe 
u)af)r,  roas  Ranfe  in  IDien  3U  {EI)iers  gefagt  f)atte:  Deutfd)lanb  füf)rt 
Krieg  gegen  £ubroig  XIV.  (Es  roollte  roiebernef)men,  roas  if)m  ba^ 
mals  geraubt  roorben  roar. 

5ür  Bismard  galt  nur  ein  Heil  biefer  (Brünbe.  Die  romantifd)= 
nationaIiftifd)en,  bie  bod)  fd)liefelid)  auf  ben  alten  Bluts3ufammenl)ang 
3urürfgingen,  fonnte  er  nid)t  braud)en.  Sie  liefen  poIitifd)'bebenfIid)e 
flnroenbungen  auf  bie  beutfd)cn  ®|tfeeprooin3cn  Rufelanbs,  auf  bie 
beutfc^en  (Teile  (I)fterreid)s  3U.  So  forbertc  er  von  3ulcs  Savxe  ben 

.-^nu*  jll:  3*''i<l)iinien,  Dom  ö.  üolf  jum  ö.  Staat.    2.  flufl.  7 
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„Srf|IüffeI  3U  unferem  ̂ aufe".  (Entfdjeibenb  aber  tDurben  bie  militäri= 
\iizn  (Brünbe.  Desl)alb  courbe  ber  Dogefenfamm  bie  6ren3e,  unb  bes-- 
I)alb  tarn  3um  (Elfofe  aud)  £otl)ringen  mit  HTe^. 

mit  it)rer  gauien  tDud)t  aber  traten  bie  nationalen  (Ertoögungen 
in  bin  Dorbergrunb  bei  ber  5^09^;  in  t»eld)er  5orm  bas  neugetoonnenc 
£anb  Deutfd)Ianb  angegliebert  coerben  folle.  $(i)liefelid)  fiegte  ber  na= 
tionale  3bealismus,  ber  fid)  ein  um  fo  früljeres  (Ircoad)en  besÜeutfdj^ 
tums  in  ber  tDeftmarf  erljoffte,  je  unmittelbarer  bas  £anb  unter  bas 
®bert)aupt  bes  Reidjes  träte,  mit  ifjm  bie  praftifdje  (Ertoägung,  ba^ 
ein  gemeinfamer  Befi^  ber  beutfd^en  Stämme  eine  Klammer  mel)r  für 
bin  neuen  Reidjsbau  fei.  3n  biefem  Sinne  l^at  Bismard  bie  S^aQe 
in  bie  Beratungen  über  ben  (Eintritt  ber  Sübftaaten  in  ben  Bunb  I)inein= 
ge3ogen.  (Elfa^  unb  £otljringen  rourbe  für  ben  bcutfdjen  ITladjtftaat, 
roas  Sdjiesroig  unb  I}oIftein  nad)  bem  IDillen  ber  fld)tunbDier3iger 
für  ben  bcutfc^en  öolfsftaat  I)atte  toerben  follen.  (Es  ift  bann  fein 
Sd)icffalslanb  geroorben. 

So  roar  bas  Reid)  3uftanbe  getommen  als  ein  großes  Kompromiß, 
^öd)ftens  angeglichen,  aber  fidjer  nid)t  I)erausgeK)ad)fen  aus  ber  großen 
UberaM)umaniftifd)en  Kulturftrömung,  bie  bis  baljin  ben  Reid)sge= 
banfcn  f)auptfäd)Hd)  getragen  I)atte,  mit  einer  Derfaffung,  bie  man 
mit  Red)t  leer  finben  fonnte,  organifiert  3unäd)ft  nur  als  THadjtftaat 

unb  als  IDirlfdjaftsförper,  unb  aud)  ba  metjr  Pertjeifeung  als  (Beftal= 
tung,  feiner  ber  Parteien,  bie  bisljer  an  bem  beutfdjen  Staate  gearbeitet 
l)atten,  oöllig  genel)m.  Unb  bod)  umgeben  Don  bem  3ubel  oon  RTillionen, 
bie  I)ier  bie  (Erfüllung  it)rer  3ugenbträume  faljen.  „Uns  ift  nod)  immer 

3umute",  fagte  (Ernft  €urtius,  als  er  bie  IDeifjc  bes  Sieges  feierte,  „roic 
lUenfdjen,  bie  aus  bunflen  IDot)nräumen  3um  erften  ITTale  an  bas 

niagesli^t  fommen."  Die  (Beftalten  KaiferIDiII)eIms,  beffcn  el)ru3Ürbige 
Sd|Iid)t!)eit  ben  Reib  entroaffnete,  unb  feiner  brei  palabine  Bismarcf, 
Rloltfe  unb  Roon  erf(^ienen  in  ftets  reinerer  Derflärung.  Der  Kaifer 

unb  Bismard  traten  aud)  in  ber  pijantafie  bes  Doües  ben  alten  E^elbcn» 
geftalten  3ur  Seite  unb  blieben  ifjm  bodj  nai}  genug,  um  aud)  in  Karifa= 
tur  unb  Sd)er3gebid)t  fi(^  abbilben  3U  laffen.  Bismard  aber  überragte 
fie  alle,  roie  in  ber  2at,  fo  aud)  in  ben  Dorftellungen  ber  ITIenfi^en. 

„Alles  €ble  unb  (Brofee  roirb  il)m  3ugetraut,"  fd)rieb  (Buftao  5rci)tag, 
„unb  felbftoerftänblid)  aus  innerem  t)er3ensbebürfnis  in  fein  tDefen 

gelegt."  (El)eobaIb  3iegler  er3äl)lt,  toie  in  mand)er  börflid)en  löirts' 
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ftubc  öcs  S(i)tDar3toalbes  erft  Bismarcfs  Bilb  öas  5es  roten  J^ecfer  tier= 
brängte. 

(Es  mu^te  firf)  nun  seigen,  roie  roeit  bies  Deut[d)e  Reid)  bas  £eben 
ber  Ration  in  fid)  aufsunetjmen  Dermod)tc.  Die  erften  fieben  3a^i^c 
galten  bem  Husbau  bes  Reid)s  auf  ben  (Brunblagen,  bie  1867  gelegt 
roorben  roaren.  Die  (£inl)eit  in  ITTünse,  Rla^  unb  (5erDid)t,  bie  flus= 
beljnung  ber  Reid)S3u|tänbigfeit  auf  bas  gefamte  Red)tstDefen,  bie  flus= 
geftaltung  ber  Reid)sorgane  in  bem  immer  roadjfenben  Kompler  ber 

Reic^sömter  finb  il)re  roidjtigften  (Ergebniffe.  flll  bies  toar  fd)on  Dor= 
bereitet  burd)  bie  Hrbeit  im  norbbeutfd)en  Bunbe,  es  rourbe  roeiter^ 
gefütjrt  oon  benfelben  Kräften,  bie  fid)  bamals  3ufammengefunben 
Ijatten.  Der  Bunb  Bismards  mit  bem  liberalen  Bürgertum  Ijielt  trolj 
mand)er  Stö^e,  tro^  innerlidjer  Derfd)iebent)eit  ber  ITTenfd)en.  (Es  fdjien, 
als  folle  bas  IDad)stum  bes  nationalen  Staates  nun  bod)  nad)  ber 

Rid)tung  ber  bürgerlid)=freil)eitlid)en  (Enttoidlung  oerlaufen. 
Aber  bem  roar  nid)t  fo.  Der  IDefensunterfd)ieb  3tDifd)en  Bismard 

unb  ber  liberalen  (Bebanfenroelt  fprang  auf  im  Kulturfampf,  er  rourbe 

DÖllig  offenbart  in  ber  rDirtfd)aftIid)en  unb  fo3iaIen  Krifis  ber  "^a^ixe 1878/79. 
3m  3ufammenf)ang  unferer  nationalen  (Entcoidlung  be3eid)net  ber 

Kulturfampf  ben  Derfud),  ben  Reidjsgebanfen  gleid)3ufe^en  mit  bem 
liberalen  unb  aufgeflörten  Proteftantismus.  5ür  biefen  roar  ber  Kampf 
in  ber  (Tat  ein  Kulturfampf,  eine  felbftoerftänblidje  So^gc  aus  bem 

(Einf)eitsgebanfen,  eine  IDeiterfütjrung  ber  Reformation,  eine  5ort= 
fe^ung  ber  Kämpfe  3rDifd)en  Staat  unb  Kird)e  im  Tttittelalter  auf  bem 
neuen  nationalen  Boben.  Damals  I)at  Kanoffa  ben  Sinn  einer  natio= 
naien  Demütigung  befommen.  5ür  Bismard  roar  es  ein  Streit  um  ftaat= 
lid)e  I}of)eitsred)te,  eine  5ortfe^ung  ber  Kämpfe  3a)ifd)en  Königtum  unb 
Prieftertum,  bie  fdjon  mit  Hgamemnon  unb  Kaldjas  begonnen  Ijötten. 

ITTan  barf  tooI)I  t)eute  fagen,  ba^  ein  Sieg  bes  £iberalismus  im 

Kulturfampf  eine  bauernbe  unb  üerf)ängnisDoIIe  üerengung  bes  natio= 
nalen  Becou^tfeins  bebeutet  t)ätte.  So  roar  es  ein  (Blüd  für  unfere 

nationale  (Entroidlung,  ba^  er  nid)t  erfolgte.  Die  Staatsmad)t  fjat  Bis= 
mard  im  u)efentlid)en  aus  bem  Rüd3uge  Dor  ber  Kirdje  gerettet,  bie 
Kulturfragen  erroiefen  fid)  als  ftaatlid)  unlösbar,  ber  Bunb  3rDifd)en 
bem  £iberalismus  unb  bem  Tnad)tftaat  aber  coar  innerlid)  erfd)üttert. 

(Er  rourbe  roeiter  gelöft  burd)  ben  H)  i  r  t  f  d)  a  f  t  s  f  a  m  p  f .  lüir  f)aben 
gefef)en,  ba^  für  bie  (Entftef)ung  bes  neuen  beutfd)en  Staates  neben 

7* 
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bcn  töcaliftijdjen  (Bebontengängen  bie  tDirtfd)aftIid)en  5rQgen  bie  toid)« 
tigften  getoorben  finb.  Die  lDirtfd)aftseinI)eit  tourbc  Dorftufe  unb  Dor= 
bilb  ber  politifdjen.  Die  (Entroirflung  nad)  biefer  Rid)tung  fonnte  aber 
nur  Don  bem  (Bebanfen  ber  rDirtfd)aftIid)en  5rei!)eit  ausgcljen.  Hur 
fo  roaren  bie  Sd)ranfen  ber  partifularen  (Ein3cItDirtfd)aften  3U  öurd)= 
bred)en.  (Es  toar  ̂ wax  nid)t  nottoertbig,  ba^  man  unter  biefer  toirt^ 
fcf)aftlicf)en  5reil)eit  aucf)  ben  5reil)anbel  mit  bem  fluslanbe  unb  bas 
freie  Spiel  ber  Kräfte  im  3nnern  oerftanb.  Aber  ber  £iberalismus 
in  feiner  HTeI)rI)eit  tat  bas,  feine  tDirtf(i)aftIid|en  flnf^auungen  rut)ten 
in  ber  t}auptfad)e  auf  flbam  Smitt),  auf  btn  prinsipien  ber  Reoolution 
unb  auf  bem  nod)  aus  bem  Dormärß  ftammenben  mißtrauen  gegen 
bie  5öl)igfeit  bes  Staates,  irgenbtoie  in  toirtfdjaftlidje  Pro3effe  ein= 
3ugreifen.  So  tnurbe  bie  ü}irtfrf)aftlid)e  5reil)eit  im  toeiteften  Sinne 
für  ben  £iberalismus  3U  einem  Beftanbteil  ber  poIitifd)cn.  Sie  befam 
ben  U)ert  einer  moralifdjen  unb  nationalen  5otbcrung. 

Dagegen  erijoben  fidj  je^t  neue  Bebürfniffe.  Das  Deutfdje  Reid) 
tjatte  friegerifc^e  (Eroberungen  oon  fic^  getoicfen,  aber  ein  Krieger= 
ftaat  mufete  es  bleiben,  auf  ber  U)ad)t  nad)  IDeften  unb  balb  aud)  auf= 
merffam  nad)  ®ften.  Das  erforberte  immer  neue  Rlittel.  Der  ITtiIliar= 
benfegen  ber  fran3Öfifd)en  Kriegsentf(^äbigung  Der3Ögcrte  bie  finan= 
3ieIIe  Krifis,  bafür  trieb  er  bie  tDirtfd)aftIid)e  Ijeraus.  Sie  I)atte  iljre 
tieferen  (Brünbe  in  einer  Derönberung  ber  n)irtfd)aftlid)en  Bebingungen 
für  Deutfd)Ianb  überl)aupt.  Deutfd)Ianb  mürbe  Don  ber  IDeIttDirtfd)aft 
erfaßt.  Die  toeftbeutfdje  (Eifeninbuftrie  unb  bie  oftbeutfd)e  £anbcDirt  = 
fdjaft  fal)en  fid)  com  auslänbifd)en  tDettbecoerb  bebrol)t,  bie  erften 
Rufe  nad)  3oIIfd)u^  erfd)oIIen  aud)  aus  liberalen  Kreifen. 

Bismarcf  ergriff  biefe  Beftrebungen  unb  ftellte  fie  in  ben  Dienft  bes 
lTtad)tftaates.  Da  bas  Rei(^  als  Bunbesftaat  bircfte  Steuern  nid)t  er= 
I)cben  tonnte,  fo  roollte  er  il)m  neue  IKittel  aus  Sollen  unb  Derbraud)S' 
fteuern  eröffnen.  5ür  if)n  mar  bas  eine  $iaQe  ber  praftifd)en  politif, 
für  ben  £iberalismus  eine  $xaqe  ber  Doftrin.  DieIIeid)t  I)ätte  er  fid)  ge= 
roinnen  laffen,  roenn  Bismard  il)m  bafür  ben  toirflic^en  Anteil  an 
ber  Regierung  eingeräumt  I)ätte.  So  aber  trennten  fid)  beibe  je^t  in 
einem  roeiteren  Puntte  ooneinanber. 

Die  fo3iaIe  5rage  t)at  bann  ben  Brud)  DoIIenbet.  Sie  tourbe  bie 
Sd)idfalsfrage  ber  beutfd)en  3utunft.  Das  beutfd)e  Dolt,  töeld)es  bie 

beutfd)e  (Eintjeitsberoegung  getragen  I)atte,  roar  bas  beutfd)e  Bürger= 
tum  gemefen.  (Es  l)attc  fid)  fo3iaI  mit  ben  beiben  alten  Stäuben  bes 
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Abels  unb  bes  Bauerntums  auseinanbcrsufe^en  get)abt.  Der  Kampf 
gegen  bic  ̂ cubolrcdjte  unb  ber  um  bie  Bauernbefreiung  Ijatte  bie 
roiditigften  3nl)alte  für  bie  fo3iaIen  5orberungen  bes  alten  £iberalis= 
mus  abgegeben.  Hun  !am  aus  bem  oon  itjm  felbft  entfeffelten  Zehen 
ein  neuer  Staub,  bas  inbuftrielle  Proletariat.  Der  bürgerlidje  £iberalis'= 
mus  rourbe  für  biefen  Stanb  ber  $d)rtttmad)er  auf  bem  IDege  ßur 

5reil)eit  ber  perfönlidjfeit.  3n  allem  übrigen  aber  rourben  fie  (Begen« 
fä^e.  Das  seigte  fid)  1848.  Überall,  roo  bamals  bas  Proletariat  als 
foldjes  feine  5oi^öerungen  anmelbete,  fanb  es  bas  liberale  Bürgertum 
unb  bie  alten  (Betoalten  als  gemeinfame  (Begner  fid)  gegenüber. 

So  blieb  ber  neue  Stanb  ber  Arbeiter  in  feiner  ITtaffe  ber  natio= 
nalen  Betoegung  fern.  Der  Derfud)  einer  Derbinbung  bes  national^ 
oereins  mit  ben  Arbeitern  fdjeiterte,  £affalles  Derfud)  einer  An!nüp= 
fung  mit  Bismard  unb  bem  preu^ifd)en  Staat  nid)t  minber.  Der  Dif= 
tator  bes  beutfi^en  Proletariats  rourbe  Karl  TTTary.  (Er  tam  toie 
£affalle  aus  bem  3ubentum  unb  aus  ber  f7egelfd)en  Sd)ule.  Aber  er 
fam  aus  ber  rl)eimfd)en,  nid)t  aus  ber  fd)lefifd)en  £anbfd)aft,  unb  er 

oerbanb  ben  fjegelianismus  unb  feine  Dialeftif  bes  €nttDidlungsge== 
ban!ens  nid)t  mit  bem  fo3ialen  Dolfsfönigtum,  für  bas  man  als  Al)n= 
Ijerrcn  bie  f}ol)en3ollern  aufrufen  tonnte,  fonbern  mit  ber  tDefteuro= 
päifd)en  Demolratie. 

So  rourbe  ber  So3ialismus  in  Deutfd)lanb  rabifal  bemofratifd)  unb 
rourbe  frül)er  unb  ftärfer  international  als  in  anberen  £änbcrn.  (Er 

rourbe  aber  aud)  —  bas  f)at  Sombart  betont  —  frül)er  unb  ftärfer  als 
anbersroo  politifd)  unb  parlamentarifd).  Aber  3ugleid)  roar  bie  beut= 
fd)e  parlamentarifd)e  (Dppofition  ber  So3ialbemofratie  gan3  mad)tlos, 
nirgenbroo  ftanben  \i\x  fo  gefd)loffen  alle  anberen  ftaatlid)en  (Betoalten 
gegenüber. 

Die  3eit  bes  Börfen=  unb  (5rünberfd)U)inbels  l)at  bann  aud)  biefe 
(Begenfä^e  gefteigert.  Das  Arbeiterproletariat  hü^te  für  bie  (Drgien 
bes  Kapitalismus.  €s  litt  aber  aud)  unter  ber  u)irtfd)aftlid)en  S^^^' 
l)eit  bes  £iberalismus,  bie  ben  Arbeiter  als  ein3elnen  gegen  bas  Kapital 
geftellt  I)atte.  So  entlub  fid)  bie  fo3iale  Spannung  in  ben  beiben  Atten= 
taten  bes  3al)res  1878  auf  Kaifer  n)ilf)elnt.  Sie  gaben  Bismard  (Be= 
legenl)eit,  bie  So3ialbemo!ratie,  bie  für  bas  3tDeite  Attentat  fid)er  nid)t 
oerantroortlid)  roar  unb  bas  erfteoon  fid)  abroies,  mit  bem  So3ialiften= 
gefe^  3U  treffen;  fic  leiteten  aber  nun  überl)aupt  eine  neue  5eit  für 
bas  Reid)  ein.  DieliberalMnbinibualiftifd)eperiobcüerfanf, 
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bic!onferDatiD=fo3taIc  flieg  auf.  Dcnn3uben  flbrocljrmaörcgcln 
bes  alten  Poliseiftaates,  roie  fie  bas  $03ialiftengefe^  bot,  fügte  bic 
tatferlidje  Botfd|aft  üom  17.  Hoüember  1881  bie  flnfünbigung  ber 
fo3iaIen  (Befe^gebung. 

IDir  l^ahen  fie  Ijier  nid)t  im  ein3elnen  3U  betradjten,  ebenfotocnig 
ben  mit  itjr  parallel  gefjcnbert  Umf(^tDung  ber  lDirtfd)aftspoIitif.  Hur 
ber  (Einfluß,  ben  beibes  auf  ben  Staatsbegriff  unb  bamit  auf  bas  Der= 
!)ältnis  ber  Hation  3um  Staate  geübt  I)at,  fällt  in  bic  £inie  unferer 
(Erörterungen.  (Er  ift  ein  au^erorbentlic^er  getoefen.  3nbcm  bie  neue 
IDirtfdjaftspoIitif  ben  Staat  als  einen  gefdjioffenen  tDirtfdjaftsförper 
mit  il)m  eigentümlidjen  3ntercffen  betradjtete,  begrünbete  fie  in  ber 
(Tat  bas  nationale  Sr)ftem  ber  polttifdjen  (Dtonomie.  Das  Sdjiagtoort 
Dom  Sdju^  ber  nationalen  Arbeit  mag  oft  bebenflidje  IDarc  gebebt 
I)aben,  es  letjrtc  bod)  toeite  Kreifc  bes  Doües  erft  bie  Arbeit  als  einen 

nationalen  Dorgang  betradjten.  Das  St)ftem  ber  $d|u^=  unb  5ina"3= 
3ÖlIe  aber  ftärfte  nun  nid)t  nur  bie  lTtad)t  bes  Staates  finan3iell,  toie 
es  einft  ber  BTertantilismus  getan  t)atte,  es  oerbanb  aud)  Sie  gan3e 
Summe  roirtfd)aftIidjer  3ntereffen  mit  bem  Staate.  IDenn  baburd)  ein 
neuer  unb  oielf  ad)  bebenf  lii^er  ITIaterialismus  in  bas  Ceben  ber  Parteien 
unb  in  bas  poIitifd)e  Zehen  übertjaupt  brang,  fo  roaren  bod)  eben  biefe 
3ntereffen  bamit  ge3rDungen  toorben,  fid)  am  Staate  3U  orientieren.  Hud) 
bas  u)irtf(^aftltd)e  pi)iliftertum  roarb  nun  enbgültig  überrounben. 

Itod)  ftärfcr  roar  bie  IDirffamfeit  ber  fo3iaIen  (Befe^gebung.  Sie  gab 
bem  Staatsbegriff  einen  DÖlIig  neuen  3nl)alt.  Seit  ben  Seiten,  roo  bie 
Kird)e  il)r  Reid)  ber  Karitas  über  alle  tUü^feligen  unb  Belabenen 
crftcedt  i)atte,  roar  bie  fo3iaIe  ̂ ürforge  ni^t  meljr  fo  ein!)eitlid)  unb 
grunbfä^lid)  ausgebaut  roorben,  als  es  I)ier  gefd)ai).  Unb  toas  el)ebem 
IDol)Itat  unb  freie  (5en3äf)rung  geroefen  coar,  bas  trat  je^t  unter  ben 

Begriff  bes  flnfprud)s  unb  bes  Rechts.  Deutfd)Ianb  tourbe  ein  U)ol)I' 
fal)rtsftaat  in  einem  Umfange,  roie  fein  anberer  Staat  ber  neu3eit. 
Hlle  biefe  (Befe^e  aber  iDurben  neue  Klammern  im  Reid)sbau.  mod)te 
bie  5inan3^oI}eit  bes  Reid)es  partifulariftifd)  befd)ränft  bleiben,  bie 
(Drgantfation  ber  So3ialDerfid)erung  an  ein3elftaatli(^e  Bef)örben  fid) 
anfd)Iiefeen,  in  ber  flnfd)auung  ber  flllgemeinl)eit  roar  boc^  bas  Reid) 
ber  tEräger  biefer  5unftionen,  in  tDol)!  unb  rDeI)e  fal)  fid)  ber  ein3clne 
Deutfd)e  I)unbertfad)  mit  it)m  uerbunben. 

Der  f)err  biefer  gan3en  (Entcoidlung  blieb  Bismarrf.  Sein  Zehen 
trat  in  bie  sroeite  grofee  periobe;  neuere  Beurteiler  meinen  fie  feine 
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gröfetc  nennen  3U  follen.  tDieber  30g  er  öie  3bcen  3U  fid)  I)eran  unb 
formte  fie  um,  bamit  fte  feinem  IDerle  bienten:  bas  fo3iQle  Königtum 
bcr  f)ol)en3onern,  bie  fonfetDatioe  Staatsibee,  ber  d)riftlid)e  Staat,  fie 
alle  tonnten  fid)  in  biefer  neuen  tDelt  toieberfinben.  <Ex  benu^te  bie 
Parteien  nad)  feinen  Scoecfen;  3U  b^n  KonferoatiDen,  bie  1876  iljren 

preufeifdjen  partüularismus  begraben  f]atten  unb  beutfd)=fonferDatiD 
getDorbcn  toaren,  I)atte  er  fid)  mül)eIos  surüdgefunben,  aber  aud) 
bas  Zentrum  biente  it)m  oon  50^  3U  Sali,  bie  liberale  Partei  f)atte 
er  gefpalten  unb  fd)Iie^Iid)  3um  (Teil  in  feinem  Sinne  umgebilbet. 

nid)t  minber  grofe  roar  feine  Stellung  in  ber  austoärtigen  Politif. 
flud)  fie  roar  feit  1879  neu  orientiert.  Das  Bünbnis  mit  (Dfterreic^, 
1882  burd)  bas  mit  3talien  ertoeitert,  betonte  Deutfd)Ianbs  mittel 
curopäif(^c  Stellung,  aber  es  blieben  bieBe3iet)ungen  3u(EngIanb  unb 

aud)  3U  Rufelanb.  3n  ben  3al)ren  1 879 — 88  roar  bas  Deutfd)Ianb  Bis» 
mards  ber  Sd)iebsrid)ter  (Europas.  Damals  tat  es  aud)  feine  erften 
Schritte  über  bas  TTTeer,  bie  erften  Kolonien  tourben  ertoorben. 

So  I)atte  bas  beutfd)e  Dolf  ein  Staatsroefen  erfjalten,  roie  es  noc^ 
nie  in  feiner  (Befd)id)te  eines  gel)abt  l)atte.  3n  feiner  (Beftaltung  pafete 
es  in  feine  Jri)eorie,  aber  es  pa^te  ins  £eben.  3ebermann  fal),  rriie  es 
lebte  unb  Z^hen  fd)uf. 

Blieb  nid)ts  met)r  3U  tDÜnfd)en?  IDer  tiefer  blidte,  mu^te  bas  Der= 
neinen.  (Es  roar  fein  Sd)abe,  ba^  fid)  biefe  gro^e  (Entroidlung  unter 
großen  unb  erbitterten  Kämpfen  Doll3ogen  f)atte,  toof)!  aber,  ba^  in 
biefe  Kämpfe  immer  roieber  ber  Begriff  bes  nationalen  Staates  t)erein' 
ge3ogen  tourbe.  Das  aber  l)ing  mit  feiner  (Entftef)ung  aufs  engfte  3U- 
fammen.  Denn  biefer  Staat  roar  Bismarrf.  ̂ Qbex  Kampf,  in  ben  er 

trat,  tourbe  aud)  ein  Kampf  um  bas  Reid).  (Iinfid)tige  Daterlanbs= 

freunbe  fa!)en  bas  früf).  ,,Die  (Brö^e  ])Qhen  toir  erreid)t,"  fd)rieb  (Buftau 
5rei}tag  fd)on  im  September  bes  3Qt)tes  1871,  ..fe^t  toerfen  bie  ITtittel, 
rooburd)  fie  uns  getoorben,  if)re  Sd)atten  über  unfere  5ufunft.  IDir 

toerben's  alle  nod)  be3al)(en,  ba^  einer  fid)  getDÖl)nt  f)at,  felbftf)errlid) 
mit  Puppen  3U  fpielen."  Unb  um  1 880  meinte  i^ermann  Baumgarten, 
ber  grofee  ITlann  roerbe  uns  eine  gro^e  Hot  t)interlaffen.  Die  Hot  roar 
ba.  Sie  roar  mit  ber  (Brö^e  untrennbar  üerbunben.  Bismard  rourbe 

,,ber  (ri)rann  ber  inneren  Politif",  unb  er  fäte  bei  ben  mit  il)m  im 
Kampfe  Stet)enben  eine  Saat  ber  (Erbitterung  unb  bes  I^affes,  bie  aud) 

burd)  bie  begeiftertc  £iebe  berer,  bie  nur  bns  (Beinaltige  feines  E'^crfes 
fafjen,  nid)t  aufgeroogen  rourbe. 
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3a,  biefc  ficbe  war  faft  nod)  gefäljrlid|er  als  bei  f)a^.  3cnc  Der= 
cngung  besnationalcnBetoufetfcins,  bie mit bem Kulturfampfe 
bcm  beutf^cn  Staate  gebroljt  I)atte,  voav  für  gro^c  Zeile  bes  beutfdjcn 
Dolfcs  bod)  eingetreten.  HIs  bas  3entrum  3um  erften  IHale  ben  präfi= 
benten  bes  Reid)stags  [teilte,  crfd)ien  bas  oielen  Reidjstreuen  als  eine 
Beleibigung  bes  nationalen  (Bebanfcns.  Hi^t  minbcr  aber  bauerten 
bei  ber  fatl)oIif(^en  Beoölferung  bie  (Erinnerungen  an  ben  Kulturfampf 
fort.  Die  (Einroeiliung  bes  oollenbeten  Kölner  Domes  im  3al)te  1880 
DoIIjog  fid)  anbers  als  bie  (Brunbfteinlegung  oon  1 842.  Dafe  bie  (Blorfe, 
bie  Kaifer  IDilijelm  3um  Hnbenfen  an  bie  beutfd)en  Siege  für  ben  Dom 

geftiftet  I)atte,  lange  nid)t  ̂ attc  tönen  roollcn,  gab  ben  Kattjolifen  (Be= 
legentjeit  3u  ft}mboIi[(^cr  Deutung.  Sie  ftanben  bei  ber  (EintDciI)ung 
beifeite;  toar  es  ein  nationales  5eft,  toie  bie  Regierung  betjaupten  lic^, 
fo  roar  es  bas  nur  für  bie  eine  fjälfte  ber  Ration. 

Rod)  fc^Iimmer  aber  roirfte  in  bief er  Richtung  ber  f  03 iaie  Kampf. 
Das  So3iaIiftengefe^  fdjieb  bie  So3iaIbcmo!ratie  üon  bcm  nationalen 
Staate  unb  bem  neuen  nationalen  (Seifte.  3n  ber  3eit  ber  Dcrfolgung 

f^uf  fie  fid)  it)re  eigenen  fjelben  unb  iljre  eigene  £iteratur  Don  burd)^ 
aus  aufÜärerifdjem  (Tfjarafter,  aufs  ftärffte  oon  toefteuropäifdjcn  3bcen 
beeinflußt.  Die  pofitioc  $03iaIpoIiti!  Bismords  aber  Ijatte  roeber  bie 
flrbeiterfütjrer  no(^,  roie  er  geljofft  I)atte,  bie  Hrbeiter  getoonnen,  fie 
roar,  roie  SdjmoIIer  urteilt,  unfäljig,  bie  eigentlidjen  3ntereffen,  bie 
(Befüt)Ie  unb  bie  ptjantafie  ber  Hrbeitcrroelt  3U  erfaffen. 

So  fd)icb  fid)  bie  Ration  aufs  neue  in  3tDei  Seile,  unb  es  roaren 
nt^t  immer  bie  beften  ober  bie  tnertDoIIftcn  (Elemente,  bie  beim  Reid)C 

ftanben.  Die  nationale  Übert)eblid)!eit,  bie  ber  fromme  3unfer  KIeift= 
Rc^ou)  fd)on  nad)  1866  gefürd)tct  unb  (E^eobor  5ontane  in  bcm  neu 

getDonnenen  (Elfa^  fogIei(^  bcobad)tet  l)attc,  brad)  3umal  bei  bcm  iun= 
gen  (Bcfd^Icd)t,  bas  im  Reid)e  felbft  emporrDud)s,  unerfreulid)  t)eraus. 
Sie  ergriff  in  bebenflid)er  IDeife  bas  beutfd)c  Sd}uIrDefen.  Rid)t  nur 
bie  5i^a'^3ofen  rou^ten  ergö^Iid)e,  aber  bod)  au&j  traurige  Beifpicic 

foId)en  Sinnes  aus  beutfd)en  £el)rbüd)ern  an3ufül)ren,  aud)  einem  eng= 
iifd)en  Berounberer  bes  neuen  Deutfd)Ianbs  fiel  bie  d)auDiniftifd)e 

Doreingcnomment)cit  bes  beutfd)en  profeffors  gegenüber  ber  ru= 
I)igcren  Befonncn^eit  bes  beutfd)en  (Dffi3iers  auf.  Unb  babei  gaben 
bie  nationalen  3beale  einen  immer  I)ol)Icrcn  Klang.  tDar  es  einft= 
mals  bas  (Bebred)en  ber  beutft^cn  Kultur  getoefen,  ba^  fie  !ein 
Derl)ältnis  3um  Staate  finben  fonnte,  fo  burfte  man  jetjt  fragen,  ob 
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ber  neue  bcutf(i)e  Staat  ein  t)crl)ällnis  3ur  nationalen  Kultur 
Ijabc. 

(Es  mar  fogleid)  nad)  bem  Kriege  erfi^tlid),  ba^  ber  Kulturfrütjling, 
ben  man  fid)  in  falfdjer  flncoenbung  gefd)id)tlid)er  Derglei(f)e  als  5^ud)t 
ber  großen  Siege  erI)offt  Ijatte,  nic^t  eintreten  roerbe.  Statt  beffen  fam 
eine  neue  Übcrfd)tDemmung  mit  fran3Öfifd)cr  TTTobefuItur,  bas  Seid)= 
teftc  unb  (Bcfäl)rli(f)[tc  oon  allem,  roas  roir  im  Caufe  unferer  langen 
(Befdjic^te  von  5rantreicf)  entleljnt  I)aben.  (Es  toar  üielleid)t  bie  übelfte 
5oIge  bes  ITTilliorbcnfegens  unb  ber  (5rünber3eit,  ba^  fie,  toie  bas 
bcutfrfje  IDirtf(^aftsIeben,  fo  aud)  bie  beutfd)e  Kultur  aus  iljrer  rul)igen 
(Enttoidlung  Ijerausroarfcn  unb  für  eine  Seitlang  tourscllos  madjten. 
Die  flbtoeljr  tourbe  cr[d)rDcrt  burd)  eine  immer  ftärtere  3erfplitterung 
ber  einl)eimi[d)en  Kräfte  bes  (Beifteslebens.  Die  Vertreter  bes  alten  £ibe» 
ralismus,  bie  in  IDiffcnfd)aft  unb  Kunft  nod)  lange  bie  5üt)rung  be= 
Ijaupteten,  faljen  fid)  bei  it)ren  Dcrfudjen,  bie  alten  Kulturibcale  mit 
ber  neuen  ftaatlidjen  IDirfIid)!eit  3U  oerbinben,  3U  immer  äufeerlidjeren 
(BIcid)ungen  gebrängt,  rocnn  fie  nid)t  toie  IHommfen  unb  Dird)orD  3ur 
©ppofition  traten.  Dasjenige  bic^terifdje  IDer!  bes  Liberalismus,  bas 
fid)  felbftals  bm  eigentlidjen  (Ertrag  ber  (Einigungsperiobe  gab,  (Buftat) 
5ret)tags  HIjnen,  blieb  bo^  in  einer  Derflärung  bes  beutfd)en  prioat^ 
mcnfd)en  ftcden,  unb  ber  beutf(^e  (rt)pus,  ben  biefe  Romanfolge  an= 
fdjauli^  3U  madjcn  fud)te,  roies  in  !eine  Sufunft.  Aber  aud)  bie  Ro= 
mantif  fanb  im  neuen  Rei^e  il)r  Reid)  nid)t,  coeber  bie  ibi)nifd)e  unb 
ftille  IDilljelm  Raobes  nod)  bie  laute  unb  pati)etifd)C  Rid)arb  IDagners. 

Der  eine  oermi^te  feine  „alten  Hefter",  ber  anbere  ein  „3iel  ber  rnad)t". 
Die  ftärfften  Derfud)e,  3U  einem  intenficen  ITationalismus  3U 

gelangen,  unternal)men  bie  ITTänner,  bie  ben  fonferoatioen  Staatsge= 
banfen  Bismards  in  fid)  aufnal)men.  Sie  fanben  fid)  3ufammen  in  ber 
Hbtr)et)r  bes  3ubentums,  bas  in  breitem  Strome  im  öffentlid)cn,  roirt^ 
fd)aftlid)en  unb  geiftigen  £eben  oorgebrungen  roar,  unb  in  bem  fie 
bas  cigentlid)c  (Element  ber  Serfet^ung  bes  alten  beutfd)en  tDefens,  bas 
^auptf)inbernis  ber  (Entroidlung  eines  neuen  fal)en.  3i)r  Streben  toar, 
bm  Rationalismus  toiebcrum  oölfifd)  3U  unterbauen  unb  it)n  3ugleid) 
mit  ben  moralifd)en  5orberungen  bes  neuen  Tnad)tftaates  3U  umgeben. 
3t)r  Bannerträger  roarb  f^einrid)  oon  (Ercitfd)fe.  Seine  Deutfd)c 
(Bcfd)id)te  im  1 9. 3at)rt)unbert,  beren  erfter  Banb  1 879  erfd)ien,  tourbe 
ber  gro^artigfte  öerfud),  ben  neuen  ftaatlid)en  Rationalismus  in  eins 
3u  fetten  mit  ber  (Entiüirflung  ber  beutfd)en  Kulturnation.  (Er  t)at  ouf 
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bas  l)iftorifd)c  Dcnfen  bcr  (Bebilbcten,  3umoI  bcs  jüngeren  (Be[(^Ied)ls, 
einen  unetme^Iid)en  dinflu^  geübt. 

Aber  auf  fo  gerabcm  IDege  toar  bie  beulfdjc  Sufunft  nidjt  ßu  ge= 
toinnen.  Das  seigte  fid),  als  mit  1880  ettoa  eine  neue  3cit  aud)  für 
bas  Kulturleben  begann.  (Jin  Seil  bes  jungen  (Befd)Ied)ts  fammeltc  fid) 
um  bie  Beftrebungen bes3üngftenDeutfc^lanbs.  flud)  [eine Hnt)än= 
ger  iiaben  I)äufig  national  begonnen,  fic  alle  faft  finb  oon  bem  U)unfd)c 
ausgegangen,  bie  nationale  Kultur  3U  Dcrtiefen  ober  neu  3U  bauen. 
Sie  fud)ten  basu  bas  beutfdje  Dolf  auf.  Aber  fie  meinten  bamit  nur 
bie  fo3iale  (Bruppe  ber  (Enterbten  bes  £ebcns,  ber  Armen  unb  ber  Be» 
brüdten,  unb  fo  tourbe  iljre  poefie  eine  Auflage  gegen  bie  (Begcntoart, 

gegen  ben  Staat  cor  allem,  ber  ifjnen  in  ben  Sormen  bes  Derfnödier^ 
tcn  £unbrats  unb  bcs  beftenfalls  !omifd)en  £eutnants  erfdjien.  3l)re 
Dorbilber  aber  Ijolten  fie  aus  ber  5i^e^öß.  Sola,  (Eurgenjero,  3bfen. 
Aud)  biefer  le^te,  fo  ftar!  mit  bem  beutfd)en  IDefen  oerbunben  unb 
it)m  Dcrpflidjtet,  bod)  ein  ©egner  Preußens,  toeil  bcffen  Stärfe  erfauft 
fei  mit  bem  Aufgcl)en  ber  Dnbioibuen  in  bem  politifdjen  unb  fo3ialen 
Begriff,  ein  (Begner  Bismards,  ber  nur  ein  TITemnons!lo^  fei,  ber  nidjt 
töne. 

Die  anberen  aber  fud)ten  bie  neue  Perfönlidjfeit.  (Es  rcar  in  ber 
Hat  ber  fdjroerftc  üerluft  bei  ber  (Brünbung  bes  neuen  beutfd)en  Staates 
geroefcn,  ba^  er  b^n  beutfdjen  ITTenfd)en,  toie  iljn  bie  3eit  oon  1770 
bis  1830  er3eugt  t)atte,  in  fid)  oerfdjlang.  f}ier  3eigte  fid)  bas  bebenf= 
lid)ftc  (5ebred)en  ber  gan3en  beutfd)en  (Entroidlung,  bas  5ef)len  einer 
feftcn  unb  allgemeinen  gefellfd)aftlid)en  Kultur,  bie  fid)  bem  fd)ranfen= 
lofcn  3nbiDibualismus  ebenfo  entgegengefe^t  l)ätte  toie  je^t  bem  über« 
fpannten  Staatsbegriff.  Die  Tnenfd)cn,  bie  aus  jener  alten  3eit  l)in= 
überlebten,  empfanben  bas  foglcid)  unb  fd)tDer.  Karl  f}illebranb  unb 

fein  Kreis  be3eugen  es  ebenfo  roie  De  £agarbe.  Aber  nid)t  bicfe  toirt« 
ten  auf  bie  3ungen,  bie  bie  neue  perfönlid)feit  fud)ten.  Sie  braud)ten 

einen  5ül)rer,  bei  bem  bie  Derneinungcn  fd)ärfer  röaren,  bie  Siele  toei^ 
tcr  l)inauslagen.  DasiDurbeniet5fd)e.  (Er  tnar,  roie  bie  3ungen  felbft, 
ein  (Enttäufd)ter  oon  1 870.  (Er  toollte  ben  fatten (Optimismus  oernic^ten, 
ob  er  nun  auf  bem  (Brunbc  ber  liberalen  Aufflärung  ober  bem  bes 
felbftgeroiffen  Staatsgefül)ls  errDad)fen  toar,  unb  bie  alten  Binbungen 
3crbred)en,  bie  l)iftorifd)en  3uerft,  bann  aber  aud)  bie  nationalen.  So 
fal)  er  in  bem  Deutfd)en  Reid)e  bie  (Erftirpation  bes  beutfd)cn  (Beiftes, 
im  Hationalismus  überl)aupt  ein  J}inbernis  auf  bem  DOege  3um  guten 
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(Europäer,  unö  Bismarcf  erregte  nur  feine  „ironifdje  Heugierbe".  So 
roirftc  er  3unäd)ft  nur  aerfe^enb  im  Sinne  eines  pl)antaftifd)en  flnar= 
d)ismus. 

3m  gansen  mar  öer  geiftige  Suftanb  bcr  Hatton  in  ben  adjtsiger 

3at)ren  unbefriebtgenb,  ber  moraUfd)e  nid)t  minber.  (Ein  5ran3ofe  Der= 
glid)  im  3al)re  1887  Deutfd)Ianb  mit  bem  (Bermaniabenfmal  auf  bem 

niebercoalb.  Aber  er  meinte,  bie  £age  fei  fo,  roie  an  bem  (EintDeiI)ungs= 
tage  bes  Denfmals,  roo  fi^  auf  ber  Plattform  ber  Kaifer,  bie  Surften 
unb  Staatsmänner  bes  Reid)s  cerfammelt  Iptten,  im  3nnern  aber  eine 
Sprenglabung  bereit  roar,  fie  alle  3U  oernicf)ten.  (Es  mufete  fid)  aeigen, 
ob  bas  Reid)  feinen  Sd)öpfer  Überbauern  toerbe,  ob  es  fortbefteljen 
fönnc  als  flusbrucf  ber  nationalen  Kräfte. 

7.  3mpcrian$mu$  unö  Sostalismus. 
Das  Zeitalter  Bismards  lief  ah.  Sein  Ausgang  folltc  bas  IDert  bes 

(Betoaltigen  auf  bie  fcf)tDerfte  probe  ftellen.  Am  9.  ITTärs  1888  ftarb 
IDiIt)eIm  I.,  faft  91  3a^re  alt.  Huf  feinem  HIter  lag  bie  Derflärung 
einer  ber  3ugenb  bereits  märd)ent)aft  erfd)einenben  i^elbenseit.  Sein 
Sol)n  beftieg  btn  ?Ef)ron  als  ein  Sterbenber.  flm  19.  3uni  trug  man 

aud)  if)n  3U  (Brabe.  ITTit  it)m  fiel  eine  „(Ergän3ungsfarbe"  aus.  Das 
(5efd)Ied)t,  bas  1870  im  ITIannesalter  geftanben  Ijatte  unb  mit  feinen 

3ugenberinnerungen  nod)  in  bie  Seit  ber  Derfaffungs!ämpfe  l)erauf= 
reid)te,  fam  nid)t  3ur  Regierung.  Huf  bas  f)ö(i)fte  HIter  folgte  unmittel= 
bar  bie  Iebens=  unb  tatenburftige  3ugenb.  Sie  roollte  iljre  eigenen 
IDege  gel)en.  Hm  20.  niär3  1890  trennte  fid)  Kaifer  IDiIt}eIm  II.  Don 
Bismarcf.  Der  Brud)  erfolgte  oljne  bie  geringste  äußere  (Erfd)ütterung, 
um  fo  ftärter  roar  bie  innere  in  ben  (Bemütern.  Bismard  30g  fid)  in 
bm  Sad)fentt)alb  3urüd.  3t)m  folgte  eine  Danfbarteit,  roie  fie  nie  ein 
Deutfd)er  gel)abt  I)at.  Hud)  oon  feinen  el)emaligen  (Begnern  iiahen 
immer  mel)r  ben  IDeg  3ur  Hner!ennung  feiner  (Bröfee  gefunben. 

Hber  bie  Seit  roarb  neu.  HIs  5ürft  t^oI)cnIoI)e,  bamals  Stattl)alter 

oon  (EIfafe^£otI)ringen,  im  3uni  nad}  Berlin  fam,  fd)rieb  er  in  fein 
3ournal:  „Sroei  Dinge  finb  mir  in  ben  brei  (Tagen,  bie  id)  je^t  l)ier 
3ugebrad)t  I)abe,  aufgefallen:  erftens,  ba^  niemanb  Seit  I)at  unb  alle 

in  größerer  I)e^e  finb  als  frül)er,  atoeitens,  ba^  bie  3nbiDibuen  ge= 

fd)roollen  finb.  3ßöer  einaelne  fül)lt  fid)." 
Das  coarcn  bie  3eid)en  einer  neuen,  ftürmifd)en  (Entcoidlung,  gegen 

toeld)e  bie  Seit  Bismards  balb  als  aItDätcrifd)es  Stilleben  erfd)ien. 
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Die  fo  lange  gcfammelten  unb  3um  Heil  getualtfam  3urü(fget)altenen 
Kräfte  ergoffen  fid)  braufenb  in  neue  Betten. 

Der  Kaifer  t)atte  fid)  oorgefe^t,  ber5üt)rer  biefer  (Enttoidlung  3U 
werben.  tDenn  ba3u  ein  reines  IDoIIen  unb  ein  ftarfes  (Empfinben  für 
bie  Bebürfniffe  ber  Seit  genügt  !)ätte,  fo  Ijätte  bie  ITation  feinen  befferen 
5üf)rer  Ijaben  fönnen.  (Es  ift  bas  tragif^e  Dcr!)ängnis  für  ben  Kaifer 
unb  bas  beutfdje  Dolf  geroorben,  ba^  ber  Kaifer  eine  „romantifi^c 

ITatur"  roar  unb  blieb.  3n  otelen  Punften  äf)nelte  er  feinem  (5ro^o!)eim 
5riebrid)  IDilljelm  IV.  €r  teilte  mit  if)m  bie  oft  bilettantifdje  üielfeitig^» 
leit  ber  3ntereffen,  bie  Dorliebe  für  bas  I^iftorifdje,  bas  fid),  ob  es 

nun  branbenburgifd),  preufeifd)  ober  beutfd)  ift,  eine  einf)eitlid)e  3bea= 
lifterung  mu^  gefallen  laffen,  um  (5egentDarts3n)e(fen  3ur  Red)tferti' 
gung  3U  bienen,  bie  $tär!e  bes  PeTfönIid)te{ts=  unb  Deranttoortlid)» 
fcitsgefül)ls,  bas,  oft  mt)ftifd)  empfunben  unb  tl)eatraltf(^  ausbred)enb, 
Beftimmbarfeit  unb  $prungl)aftigfeit  nid)t  ausfd)Iie^t.  Aber  er  fam 
md)t,  roie  jener,  oon  einer  (Epod)e  ber  fünftlerifd)en  (Beiftesbilbung, 
fonbern  Don  ber  militärtfd)en  Hirabition  ber  neuen  Rei(^sgrünbung 
unb  ben  (Einbrüden  einer  immer  geroaltiger  rocrbenben  rDirtfd)aftIid)en 
(Enttüidlung  t)er.  $a\t  gleid)3eitig  mit  feinem  Regierungsantritt  batte 
fid)  ber  lange  oorbereitete  (Eintritt  Dcutfd)Ianbs  in  bie  n)eIttDtrtfd)aft 
cnbgültig  DoIl3ogen.  (Es  roar  natürlid),  ba^,  toie  einft  in  bzn  Hagen 
bes  SoIIoereins,  ber  toirtfd)aftIid)en  (Enttoidlung  bie  poIitifd)=nationaIe 
folgte.  Die  beutfd)e  tDeIttDirtfd)aft  f)ätte  aus  fid)  mit  Hotroenbigfeit 
bie  beutfd)c  IDeltpoIitit  erseugt,  aber  ba^  bies  nid)t  roie  bamals  all= 
mät)Iid),  fonbern  ftürmifd)  unb  brängenb,  ba^  es  ni(^t  ftill  unb  be^" 
fonnen,  fonbern  laut  unb  geroaltfam  gefd)al),  bas  ift  bas  eigentlid)c 
tDerf  bes  Kaifers  geroefen.  Bereits  1896,  beiberScicrbes  25iäl)rigen 
Beftel)ens  bes  Deutfd)en  Reichs,  oerfünbete  er  bas  „größere  Deutfd)e 

Reid)",  bas  er  feft  an  bas  l)eimifd)e  angliebern  roolle.  Das  toar  bie 
Proflamation  bes  beutfd)en  3mperialismus.  fluf  brei  Stufen 
follte  er  rul)en:  auf  ber  milttärifd)en  TTTad)t,  roie  fie  bas  alte  Preußen 

gefd)affen  !)atte,  auf  ber  lX)irtfd)aftsmad)t,  bie  ein  (Ergebnis  ber  Reid)S' 
grünbung  geroorben  roar,  unb  auf  bem  Deutfd)tum  im  fluslanbe,  3U= 
mal  bem  überfeeifd)en,  bas  Seiten  poIitifd)en  unb  tüirtfd)aftlid)en  Druds 
aus  bem  TTIutterlanbe  getrieben  !)atten. 

Das  finnfälligfte  3cid)en  ber  beutfd)en  IDeItmad)tpoIitiI  tourbe  bie 
neufd)aff ung  ber  bcutf d)en  5 1 0 1 1  e.  Sie  ift  bas  eigenfte  IDert  bes  Kaifers. 
(Er  i)at  fie  ber  Ration  redjt  eigentlid)  abgerungen.   Aber  ber  Sm\t 
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f)oljenIol)e,  ber  bamals  als  Reid)sf  ansier  bie  5lottenDorIagen  oerteibigte, 
Ijattc  bod)  rcdjt,  toenn  er  bie  Sdjulb  ober  bas  Derbienft,  ba^  mir  eine 

5Iottc  Ijaben,  bem  beutfd)en  Dolfe  felbft  sutDies,  3U  beffen  3ugenb= 
träumen  aus  ben  ad)tunbDier3iger  klagen  ja  gerabe  ber  5Iotten= 
träum  gel)ört  Ijatte,  unb  er  traf  bcn  Kern  ber  Sad)e,  roenn  er  jagte, 
bas  Drängen  nad)  einer  lDeItmad)tfteIIung  fei  nur  ein  anberer  flus= 
brucf  für  bie  ibealen  (Einl)eitsbeftrcbungen  bes  beutfdjen  Dolfes. 

3n  ber  ̂ at  toar  bem  fo.  Der  beutfd)c  3mperialismus,  ber 
Ijier  inauguriert  tourbe,  ftanb,  roie  bei  ben  dnglänbern,  5rcin3ofen, 
Ruffen  unb  flmerüanern,  in  engftem  öufammenljange  mit  ber  Don 
il)m  abgelöften  nationalen  (Entroicflung.  Darauf  fonnte  (Eric^  ITTarcfs 
f(i)on  1903  IjiniDeifen.  Aber  er  tourbe  bei  uns  bod)  Don  einer  Be- 
beutung  aud)  für  bi«  nationale  (Entcoidlung  felbft,  bie  er  bei  anberen 
Rationen  nid)t  getjabt  Ijat  unb  nid)t  gut  \:iahtn  fonnte.  (Ex  oeränberte 
langfam,  aber  immer  beutlid)er  fid)tbar  bie  Stellung  besKaifertums. 
(Es  t)örte  auf,  nur  ber  Husbrud  einer  üorsugsftellung  bes  preu^ifdjen 
Königs  unter  ben  beutf(^en  5ürften  3U  fein,  es  tourbe  ber  cigentlid)e 
flusbrud  ber  neuen  tTTad)tpoIitif  unb  übernaf)m  bie  5ül)rung  ber  Ra= 
tion  auf  allen  (Bebieten  bes  öffentlidjen  £ebens,  toeit  über  feine  ftaats= 
rcd)tlid)e  Bebeutung  I)inaus.  (Ebenfo  fid)tbar  oeränberte  fid)  bas  IDefen 
bes  Reid|es.  (Es  f)örte  auf,  in  erfter  £inie  ein  Bunb  ber  beutfd)en 
Regierungen  3U  fein.  Sein  eigentlidjer  flusbrud  tourbe  ber  Reid)stag. 
(Er  tilgte  in  fic^  bie  legten  Rcfte  Ianbsmannfd)aftlic^er  parteibilbungen, 
er  30g  immer  mefjr  oon  ben  großen  Parteien  3ur  tflitarbeit  an  ben 
Aufgaben  bes  Reid)es  Ijeran.  (Er  ertoeiterte  ftänbig  ben  Kreis  biefer 
Aufgaben  unb  rid)tete  fdjliefelid)  aud)  auf  bem  (Bebiete  ber  Reid)s= 
finan3cn  feine  I^oljcit  über  ben  ̂ inselftaaten  auf. 

Un3tDeifeIt)aft  t)atte  bamit  bie  nationale  (Enttoidlung  in  beiben  punf= 
ten  über  Bismard  l)inausgefüt)rt.  3been,  bie  er  Ijatte  umbiegen  muffen, 
um  bas  Reid)  3U  fdjaffen,  tjatten  fid)  toicber  3U  felbftänbigem  £eben 
erfjoben.  (Es  toar  bie  $xaqe,  ob  fie  fräftig  genug  fein  toürben,  fid) 
burd)  bie  inneren  unb  äußeren  Sd)tDierigfeitcn  l)inburd)  3U  bel)aupten. 
Denn  biefe  toaren  gro^,  gröfjer  als  fclbft  Dorfid)tige  IDarner  al)ntcn. 

Die  neue  IDeltpolitif,  bie  im  ©rient  über  (Dfterrcid)=Ungarn  l)inaus 
nad)  ber  dürfei  ftrebte  unb  bie  bie  Kolonialpolitit  ber  ad)t3iger  3al)re 
burd)  eine  mit  ber  Befe^ung  oon  Kiautfd)ou  beginnenbe  Überfeepolitif 
eiferte,  rüdte  ben  beutfd)en  3mpertalismus  in  bie  gefät)rlid)fte  näf)e 
bes  engUfd)en  unb  füt)rte  mit  notu)enbigfeit  in  ben  (Befat)rengürtel 
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bcr  europäif(^=afiati[d)cn  ,,Bvud)3onc"  Ijinein,  von  öer  Bismarcf  6qs 
Deutfd)c  Reid)  mit  allen  UTitteln  ferngefjalten  Ijatte.  Sie  fonnte  iljn 
DieIIeid)t  burd)bringen,  roenn  fid)  bie  gefammelten  Kräfte  ber  Hation 
auf  ein  feft  umfd)riebenes  3iel  Dereinigten.  Aber  ba3u  feljlte  oiel.  nid)t 
nur  bie  Klarljeit  ber  £eitung,  fonbern  aud)  bie  I^omogenität  ber  Kräfte 
felbft.  nirgenbujo  becften  fid)  eben  jene  brei  (Brunblagcn  ber  beutfd)en 
IDeltpoIitit,  bie  (Bebiete  ber  friegerifd)en,  ber  toirtfdjaftlidjen  unb  ber 
DÖlfifdjen  Kräfte.  So  befam  ber  tDirtfd)aftspoIiti[d)e  Husbrcitungs^ 
brang  Deutfd)Ianbs  etroas  Unrutjiges,  Stofetoeifes,  er  ging,  fdjcinbor 

ol)ne  größeren  pian,  nad)  ber  Ridjtung  bes  f leinften  IDiberftanbes.  — 
Da3u  famen  bie  IDiberfprüd)e,  bie  3roif(^en  bin  alten  unb  bcn  neuen 

lTIad)ttenben3en  beftanben.  IDir  ftrcbten  nad)  ber  „offenen  2ür"  in 
allen  (Erbteilen  unb  röollten  bod)  felbft  roomöglid)  ein  gef^Ioffener 
J}anbelsftaat  im  Sinne  5td)tes  bleiben.  Der  Sc^u^3oll  bal)eim  unb  ber 
freie  E^anbel  in  ber  IDclt  follten  fid)  ergän3en.  (Ein  lebensfät)iger  Bauern= 
ftanb  nid)t  nur,  fonbern  eine  überroiegenb  agrarifd)e  f)errenfd)id)t  foll= 
ten  3ufammenarbeiten  mit  ben  3nbuftriefapitänen  bes  neuen  Deutfd)- 
lanbs  unb  einer  fid)  immer  geroaltiger  3ufammenballenben  unb  organi= 
fierenben  flrbeiterfd)aft.  IDir  f)atten  fobann  unfer  Staatsroefen  auf  ber 
(Brunblage  eines  ftreng  ftaatlid)en  Hationalismus  aufgebaut.  Bismarcf 
I)atte  besl)alb  folgered)t  bas  fluslanbsbeutfd)tum  politifd)  preisgegeben, 
nun  follte  biefes  in  bie  tDeltpolitifd)e  Kombination  I)ineinge3ogen  rDer= 
ben,  ol)ne  ba^  man  bie  (Brunblage  bes  ftaatlid)en  Hationalismus  ba= 
l)eim  oerlie^,  ja  inbem  man  fie  voo^l  no(^  in  bered)tigter  flbtoeljr 
gegen  bie  Dolfsfremben  (Elemente  oerftärfte. 

t^ier  lagen  bereits  grofee  Sd)toierigfeiten  auäi  ber  inneren  (Entwid-- 
lung.  Sie  rourben  oerftärft  burd)  bie  Umbilbung  bes  bcutfd)en  Dolfs- 
förpers,  bie  aus  ber  rDirtfd)aftlid)en  (Entu)idlung  folgte.  3l)r  crftes 
3eid)en  rcar  eine  allgemeine  3erfe^ung  bes  alten  Patriard)alismus 
unb  ber  alten  Bürgerlid)feit,  in  ber  ber  größte  (Teil  bes  Dolfes  bis  in 
bie  Seiten  ber  Reid)sgrünbung  I)inein  gelebt  I)atte.  1901  fonnte  (El)o» 
mas  Blann  bereits  ben  Untergang  bes  alten  Bürgertums  in  feinen 
Bubbenbrods  mit  naturtöiffenf(^aftlid)er  Küljle  unb  llberfid)t  fd)ilbern, 
1 907  fanb  5riebrid)  Paulfen  bas  befonbcre  Kenn3ci(^en  ber  neuen  Seit 
in  ber  fluflöfung  ber  alten  HutoritätsDerI)ältniffe  in  5aTTttlie,  Schule 

unb  Staat.  Allgemein  mar  bie  Klage  über  ben  ftcigenben  Rtateria' 
lismus  bes  £ebens  als  5oIgß  öes  neuen  Reid)tums.  Hud)  bie  neuen 
Siele  ber  lTTad)t,  bie  uns  ber  3mperialismus  toics,  fc^ienen  3unäd)ft 
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nur  materieller  Art  3U  fein.  Die  rDad)[enben  3at)Ien  un[rer  (Einfuljr  unb 
flusfuljr,  unfrer  DerfeljrsbetDegung,  unfres  DoItsrDol)Iftanöes  fd)icnen 
bic  neuen  nationalen  Siege  3u  bebeuten.  flud)  bie  Kolonialpolitif  fd)ien 
crft  populär  3U  roerben,  als  Dernburg  uns  b^n  Kapitalroert  ber  Heger 
Dorgered)net  Ijatte.  Dem  fluslanbe  aber  erfd)ien  bics  ganje,  oft  lärmenbe 

(Bebaren  als  „TTTegalomanie",  bas  fid)  aud)  in  ben  Riefenma^en  ber 
neuen  öffentlicf)en  Bauten  unb  Dentmäler  ausbrüdte. 

Dennod)  roar  bies  nid)t  meljr  als  bie  Ungebärbigfeiten  eines  in  ber 
(Entroidlung  befinblic^en,  fi(^  jugenblid)  fütjlenben  Dolfs!örpers.  (Begen 
bie  3erfal)renl)eiten  einer  materialiftif^en  unb  toefentlid)  fritifd)en 
IDeItanfd)auung  I)atte  fid)  fd)on  etcoa  feit  ber  3at)rl)unbertcDenbe  ein 
neuer  3bcalismus  ertjoben.  (5efd)id)te  unb  naturD3iffenfd)aften  gaben 

bie  5ül)rung  roiebcr  an  bie  pi)iIofopI)ie  ah  unb  biefe  coanbte  fid)  3U= 
rüd  3U  ber  großen  ibealiftifd)en  periobe  bes  beutfd)en  Den!ens.  3n  ber 
Kunft  toid)  bie  realiftifdje  Beobad)tung  ber  IDirflidjfeit  einer  neuen 

p!}antafiebeu)egung.  Das  religiöfe  Denfen  getoann  neue  Kraft  unb  flus= 

beijnung.  Sdjon  bamals  rourbe  es  fidjtbar,  ba'Q  aud)  ber  rHad)tgebantc 
in  feine  ibealiftifd)e  periobe  3u  treten  begann.  IDir  t)aben  bas  Diel= 
Ieid)t  3um  erftenmal  im  2<^iiie  1908  empfunben,  als  bas  Unglüd  bes 
3cppelinluftfd)iffes  bei  (Ed)terbingen  bie  gan3e  Hation  in  Betoegung 
brad^te.  IDic  einft  ber  Branb  Don  t^amburg,  rourbe  es  als  ein  natio= 
naics  Unglüd  empfunben,  unb  toenn  bamals  bas  bcutfd)e  üolf  3U» 
fammentrat  um  feine  (Einl)eit  3U  befunben,  fo  tourben  bie  Sammlungen, 
bie  je^t  in  Deutfd)Ianb  ftattfanben  unb  ein  fo  großartiges  (Ergebnis 
lieferten,  ber  flusbrud  bes  neuen  nTad)tftrebens. 

(Es  fd)ien  nid)t  unmöglid),  biefe  geiftigen  XDanblungen  bem  3mperi= 
alismus  bienftbar  3U  mad)en,  fo  roie  ber  englifd)e  fid)  (Iarlt)le,  Seelei) 
unb  Kipling  bienftbar  gemad)t  l)atte.  ITTänner  roie  Haumann  unb 
Rol)rbad)  toirften  in  biefcm  Sinne,  £ampred)ts  großes  (Befd)id)tstDer! 

entfprang  benfelben  flnfd)auungen.  Aber  für  eine  üereinigung  ber  ge= 
famten  Kräfte  ber  Hation  fam  alles  barauf  an,  ob  es  gelingen  toürbe, 
ben  3mperialismus  mit  ber  ftärfften  Kraft  bes  innern  bcutfd)en  £ebens 
aus3ugleid)en,  bem  So3iaIismus. 

Die  üerbinbung  3toifd)en  Dolf  unb  Staat,  bie  bie  fo3iale  (Befe^gebung 
gcfd)affen  l)atte,  toar  bod)  nur  eine  materielle  gecoefen.  3^^t  follte  fie 
eine  geiftige  roerben  unb  bem  fam  toenigftens  bei  ben  fül)renben  Sd)id)= 
ten  bie  neue  tDenbung  bes  geiftigen  £ebens  burd)aus  entgegen.  Hid)t 
umfonft  roar  ITIary  Don  t^egcl  ausgegangen.  IDas  bei  beiben  Sfjeorie 
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ober  Utopistnus  gctDcfen  roar,  bie  Übcrroinbung  bes  3nbiDibuaIis= 
mus  burd)  bie  fo3iaIe  (Bemeinfc^aft,  bas  follte  in  bem  Deutfd)Ianb  bes 
20.  3at)rl)unberts  IDirflidjfeit  roerbcn.  3Tn  3a^r2  1907  fonnte  ein 
Dcutfdjameritancr  als  bas  politifdjc  3beal  bes  l)cutigen  Deutfd)Ianb 
fo3iaIe  (Bcredjtigfeit,  als  bie  (Brunbforberung  ber  neuen  (Er3tel)ung 
f03iale  Betätigung  bc3eid)nen.  Ber  alte  £iberalismus,  gerabc  in  ben 
io3iaIen  Kämpfen  serrieben,  räumte  nun  enbgültig  feinen  pia^  ben  3been 
ber  neuen  Dergefellfdjaftung  unb  Derftaatlid)ung.  Was  von  il)m  übrig 
blieb,  bas  3beai  ber  freien  unb  Ijarmonifdjen  perfönlidjfcit,  30g  fid) 
auf  bas  geiftige  (Bebiet  3urücf  unb  mufete  fid)  aud)  I)icr  mit  biefen  3been 
auseinanberfe^en.  Das  gefd)af)  für  bie  3ugenb  in  einer  großen  päb= 
agogifd)en  Beroegung,  beren  3iele  bie  Stärfung  aller  tDillensmomente, 
bie  Derbrängung  bes  IDiffens  buxii  bas  Können,  bie  förperli(^e  (Er= 
tüdjtigung,  bie  $d)affung  einer  ftaatsbürgerlidjen  (Befinnung  tnurben. 
5ür  bie  Bilbung  bes  etn3clncn  rourbe  roieberum  Hie^fdje  öorbilb,  je^t 

aber  als  „homo  religiosus."  Sein  Übermenfd)  fdjien  burd)  bie  päb= 
agogif(^c  proDin3  (BoetI)es  mit  iljren  brei  (Et)rfurd)ten  gegangen  3U  fein, 
fd)on  1890  fjatte  ber  Rembranbtbeutfdje  unter  ungel)eurem  Beifall 
ben  fo  getoanbelten  beutfdjen  TKenfdjen  befdjrieben. 

Hber  bas  alles  ging  nur  bie  füljrenben  Kreife  an,  3U  ben  breiten 
Sd)id)ten  bes  Dolfes  fül)rte  ber  IDeg  nur  über  eine  Huscinanberfe^ung 
mit  ber  So3ialbemofratie,  bie  fi(^  3ubem  in  Deutfdjlanb  mit  Red)t 
als  bie  eigentlidje  betDu^te  Dertreterin  bes  So3ialismus  empfanb.  5ür 

eine  fold)e  Huseinanberfe^ung  roar  bie  Hufl)ebung  bes  So3ialiftenge= 
fe^es  im  3al)re  1890  von  ber  größten  Bebeutung  geroorben.  (Erft  ba-- 
burdj  rourbe  ber  neue  Kampf  3tDifd|en  Dolf  unb  Staat,  ben  bieBismar(f= 
fd)e  (Epod)e  tjinterlaffen  l)atte,  als  politifd)e  unb  geiftige  Huseinanber-- 
fe^ung  möglid).  3l)re  (Ergebniffe  rourben  balb  fid)tbar.  dwax  nid)t  in 
bem  Sinne,  roie  mand)e  gel)offt  I)atten,  ba^  bie  So3ialbemofratie  an 

Boben  oerloren  Ijätte,  im  (Begenteil,  iljrelDä^lerftimmen  bei  benReid)s= 
tagstoaljlen  ftiegen  faft  mit  jeber  IDaljl  unb  erreichten  1912  faft  ein 
Drittel  aller  abgegebenen;  ba^  fie  bie  ungeljeurc  11Tet)rl)eit  bes  ar= 
beitenben  Dol!es  oertral,  baxan  roar  längft  fein  3roeifel.  Aber  ber 
Kampf  felbft  Dertoanbelte  fie  innerlic^.  VXodfk  bas  (Erfurter  Programm, 
mit  bem  bie  So3ialbemofratie  1891  in  bie  neue  (Epoche  eintrat,  nod) 

in  feinem  grunbfä^lic^en  (Teil  reinen  ITIaryismus  mit  Kataftropl)en= 
unb  Derelenbungstfjeorie  unb  proletarifd)em  3nternationalismus  Der= 
fünben,  mod)ten  bie  (Erläuterungen  Kautsfi)s  gerabe  bies  unentroegt 
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als  Dogma  oerfedjten,  bie  tatfäd)Iid)c  (JntcDirflung  ging  barübcr  tjintoeg. 

ITad)  3tDei  Ridjtungen:  bie  geno[fenfd)aftIicf)e  unb  bcfonbcrs  bic  getoetf= 
fd)aftlid)c  Bctoegung  inncrljalb  ber  flrbeitcrfd)aft,  in  ber  Dcutfd)Ianb 

lange  3urü(fgeblieben  toar,  toud)s  au^erorbentlid)  fdjnell,  unb  in  ber  gci= 
fügen  Bcroegung  DoIl3og  |td)  eine  £osIö[ung  ber  fo3iaIbemofratifd)en 
IDeItan[d)auung  von  ber  rein  auftlärerifdjcn  n)iffenfd)aft,  auf  ber 

ITlarj  fie  ijatte  begrünben  toollen.  Das  erfte  bebeutete,  ba^  bie  Arbeiter^ 
fd)aft  tro^  aller  tljeoretifdjen  flbleljnung  in  ben  H)oI)IfaI)rtsfo3iaIismus 
bes  fapitaliftifd)en  Staates  I)ineinrou(i)s,  bas  3tDeitc,  ba\^  nun  aud)  bie 

$03iaIbemo!ratie  an  bem  neuen  3bcalismus  ber  bürgcrlid)en  Kultur= 

beioegung  Anteil  neljmen  fonnte.  Die  „Derelenbungstljeorie"  courbe 
umgeftaltct.  nid)t  mcljr  ber  ITtangcI  an  irbifcfjcn  (Bütern  roar  bas  flr= 
beiterelenb,  „uns  fetjlt  nur  eine  Kleinigfeit,  um  fo  frei  3U  fein  toie  Dögel 

finb,  nur  3eit,"  fang  Detjmel.  Damit  roar  ein  neues  ITIitgefül)!  ber 
6ebilbeten  begrünbet  unb  aud)  ber  fo3iaIe  (5egenfa^  fd)ien  ibealiftifd) 
lösbar.  Hur  mu^tc  fid)  ber  tDiffensburft  bes  Proletariats,  oon  bem 
bic  (Erläuterungen  bes  (Erfurter  Programms  gefprod)en  I)atten  unb  ber 
bod)  bisl)er  gan3  ber  (Er3iel)ung  3um  KIaffen!ampf  bicnftbar  geblieben 
toar,  mit  ber  neuen  päbagogifdjenBetoegung  oerbinben,  bie  bod)  immer 
roieber  um  ben  Begriff  ber  $taatsperfönlid)feit  frcifte. 

So  fd)ien  es  möglid),  im  Ratjmen  bes  Bismardfd)en  Hationalftaats  bic 
(Eint)cit  ber  Hation  burd)  eine  umfaffenbe  fo3iaIe  tlätigfeit  tDieber3ugc= 
toinnen.  Aber  roar  es  aud)  möglid),  bie  So3iaIbemofratie  für  ben  3m=» 
pcrialismus  3U  geroinnen?  DiclTlänner  bes  Staatsfo3iaIismus,  u)eld)e 
im  3al)rc  1900  für  bie  neue  5Iotte  toarben,  bie  Sd)moner,  Sel)ring, 
IDagner  unb  Stande  bemül)ten  fid)  um  bie  IDette,  ben  arbeitenbcn 
Klaffen  3U  3eigcn,  ba^  il)r  toeiterer  flufftieg  üon  ber  rDirtfd)aftIid)cn 
Ausbreitung  Deutfd)Ianbs  unter  bem  Sd)ut3C  eines  gerDaffneten  beut= 
fd)en  Reid)s  abl)ing,  unb  auf  ber  anberen  Seite  gab  fd)on  1899  ITIaj 
Sd)ippel  3u,  ba^  bie  bcutfd)e  flrbeiterüaffe  fid)  in  il)rem  Kampfe  mit 
bem  Kapital  in  Dielen  Stüden  als  natürlid)er  Bunbesgenoffe  einer 
roeitblidcnben  unb  Iüf)n  ausgreifenben  3nbuftriepolitif  fül)lc.  Aber  im 
3nnerften  blieben  So3ialbemotratie  unb  3mperialismus  (Begcnfä^e, 
bas  betonte  jebe  Refolution  ber  internationalen  Kongreffe,  unb  oicl 
fam  3ufammeu,  um  biefen  (Begenfa^  in  Deutfd)lanb  befonbers  fd)arf 
3u  geftalten.  Der  beutfd)e  3mperialismus  l)at  roeniger  Kriege  gefül)rt 
als  ber  englifd)e,  ruffifd)e  ober  fran3Öfifd)c,  aber  er  roar  ausgreifenb, 
nid)t  oerteibigenb,  roie  ber  cnglifd)e  fein  fonnte,  er  toar  burd)  feine 

t^nuöj  .Ml:  3o«rt)imfcii,  Uom  ö.  Ooll  ymx  b.  Unat  :?.  fliifl.  8 
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natürlid)cn  Bcbingungen  unru!)ig,  toie  toir  \ai{tn,  m(f)tftill,  toicesbcr 
ruffif(^c,  3.  (T.  aud)  ber  fran3Ö[i|d)e  fein  fonnte,  unb  oor  allem,  er  blieb, 
mocf)ten  feine  Siele  aud)  nur  toirtfdjaftlidje  fein,  in  feinem  Äußern 

friegerifd).  (Er  3eigte  fid)  aud)  ba  in  „fd)immernber  H)e!)r",  too  es  nur 
galt  (Befd|äfte  3U  treiben.  (Es  lag  in  ber  Hatur  bcs  Kaifers,  jeben  neuen 

Dorftofe  bes  tr)irtfd)aftli(^en  Deutfdjianb  mit  großen,  oft  bro^cnbcn  (Be= 
bärben  3U  begleiten.  (Eifrige  ITtilitärfdiriftfteller  fud|ten  in  berHationbas 

(Etl)os  Daterlänbif(^er  Bcgeifterung  für  einen  näd)ften  Krieg  t)or3ube=, 
reiten,  ber  früljer  ober  fpäter  um  bie  unfidjtbaren  ®ren3en  eines  grö|e= 
ren  Deutfc^Ianbs  gefüljrt  toerben  muffe.  (Enblid)  ber  flllbeutfd)e  Der= 
banb,  ber  fid)  aus  ber  (Erregung  über  ben  Sanfibaroertrag  uon  1889 
gebilbet  f)atte,  30g  feine  Kraft  aus  red)t  eigentlid)  DÖlfif(^en  (Eenben3en 
unb  glaubte  bie  neuen  Doüsfräfte  mit  bem  alten  Raffenftol3  germani» 
fd)er  Urfraft  oerbinben  3U  fönnen.  (Er  erfannte  bamit  feljr  rool)!  b^n 
größten  ITIangel  bes  beutfdjen  3mperialismus,  bas  5ß^Ien  eines  na= 
tionaI=etI)ifd)en  TKoments  oon  einfad)er  $tru!tur,  roie  es  ber  englifc^e, 
fran3Öfifd)e  unb  ruffifd)e  3mperialismus  befa^en,  aber  er  ftärfte  bamit 
aud)  ben  flrgtDol)n,  als  follte  bie  neue  rDirlfd)aftIi(^c  Ausbreitung 
Deutfd)Ianbs  geroaltfam  ober  gar  friegerifd)  fein.  (Segen  all  bas  blieb 
bie  beutf(^e  Sosialbemofratic  in  fd)ärffier  (Begenftellung.  ̂ atte  fie 
1 904  burd)  ben  TITunb  it)res  5ül)rers  Bebel  fid)  3ur  Derteibigung  bes 
Datcrlänbif(^en  Bobcns,  roie  ibn  bas  Reid)  umfd)rieben  l)atte,  befannt, 
fo  erüärte  nod)  ber  (It)emni^er  Parteitag  oon  1912  fid)  fd)roff  gegen 
b^n  3mperialismus  als  ben  Drang  fapitaliftifd)en  Strebens  3U  foIo= 
nialer  flusbel)nung  unb  Antrieb  3U  entfpred)enber  (Beroaltpolitif.  3f)m 
ftellte  fie  bie  fo3iaIiftifd)en  3bealc  ber  5i^eit)eit  bes  lDeItDerfel)rs,  ber 
flufl)ebung  ber  3oIlfd)ranfen,  ber  internationalen  Dereinbarung  bel)ufs 
Bcenbigung  bes  tDettrüftens  entgegen. 

tDie  fd)roff  bie  (Jegenfä^e  innerl)alb  ber  Ration  toaren,  bie  gcrabc 

aus  bem  militärifdien  Begriff  entfprangen,  bas  3eigte  bie  fjunbertia!)r= 
f eier  ber  Befreiungstriege  im  3at)rc  1913.  Sie  \anben  faft  bramatifd)en 
flusbrud  in  bem  Sc^idfal  üon  (5erl)arbt  Jjauptmanns  5cftfpiel,  bas  es 

unternal)m  nur  bas  fulturbringenbe  Htt)ene''Deutfd)Ianb  3U  preifen  unb 
bem  „öorroärts"  BIüd)ers  feinen  miIitärifd)enSinn3une!)mcn.  3nBres= 
lau  Don  bem  offi3ieIIen  Preußen  mit  (Entrüftung  abgelel)nt,  tourbe  es  in 
5ranffurt  oon  einem  publifum  Don  Arbeitern  bejubelt. 

Das  toar  bie  £age,  in  ber  uns  ber  IDeltfrieg  traf.  (Er  brad)te  uns 
in  jenen  eroig  benttoürbigen  Augufttagen  oon  1914  einen  Ausbrud) 
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bcs  nationalen  (Befü{)Is,  loie  itjn  unfre  (Befd)id)tc  nod)  nie  gefel)en  !)atte. 
Damals  erful)r  Deut[d)Ianti,  ba^  feine  tjö^eren  Stänbc  nod)  nid)t  im 
TRammonismus  unb  Hftl}etentum  untergegangen  toaren,  baß  [eine 
3ugenb  nidjt  entnerot  unb  nidjt  unpolitifd)  ersogen  toar,  es  erful)r  auc^, 
ba^  [ein  ärmfter  Sotjn  [ein  getreue[ter  war.  Unb  nirgenbroo,  gerabe  bei 
ben  3um  Kampf  flus3iet)enben,  bas  be3eugen  {jeute  fd)on  bie  Haufenbe 
Don  Briefen  ber  ©efallcnen,  ein  (Iroberungs=  ober  Serftörungsgeift,  über^ 
all  bas  (Befüf)I,  ba'Q  ein  frieblirf)es  Dol!  tDibertDillig  bas  $d)tDert  3ief)e, 
ba^  es,  angegriffen,  um  I^aus  unb  f}of  fämpfe.  K\d\ts  anberes  befagten 
aud)  bielDorte,  bie  bie  £anba)et)rleute  an  bie  (Eifenbaf^ntoagen  fcfjriebcn, 
öic  jie  3ur  (5ren3e  füfjrten :  „Damit  unfre  Kinber  es  einmal  beffer  ijahm 

als  u)ir."  Seitbem  l)at  eine  oerlogene  (5e[d)id|tsflitterung  uns  ein3u= 
reben  Derfudjt,  ba^  biefe  (5efül)Ie  bod)  nur  auf  argliftiger  iläufd)ung  bes 
Dolfes  burd)  eine  bummpfiffige  Diplomatie  berutjt  Ijätten,  ba^  uns  nie= 
manb  angreifen  roollte.  (Becoi^  nid)t,  roenn  mir  ben  legten  Bunbes= 
genoffen,  ben  toir  auf  bem  Kontinent  l\aiten,  je^t  ober  fpäter  oerlieren 
unb  bamit  nid)t  blo^  ber  IDeltpoIitif  bm  flbfd)ieb  geben,  fonbern  aud) 
bas  (Erbe  Bismards  preisgeben  roollten.  IDir  fü{)Iten  uns  im  Red)te 

bies  nid)t  3U  tun,  unb  ba'Q  biefes  Red)t  ettoa  gerabe  bei  biefem  Kriege 
ein  befonberes  Unred)t  geroefen  roäre,  bas  3U  bef)aupten  ift  für  unfre 
(Begncr  eine  roirffame  IDaffe  geroefen,  für  Deutfd)e  ift  es  n!orI)eit  ober 

Sd)Ied)tig!eit.  mit  ber  $mqe,  ob  roir  aud)  um  btn  preis  einer  biplo= 
matifd)en  Demütigung  bem  Krieg  nod)  einmal  t)ätten  au5CDeid)en  follen 
unb  fönnen,  f)at  bies  gar  nid)ts  3U  tun.  Da^  roir  nid)t  flug  baran  getan 
I)aben,  ben  Knoten,  in  ben  toir  burd)  eine  frül)3eitige  IDeltpoIitif  ot)ne 
Sid)erung  einer  breiten  fontinentalen  Bafis  oerftridt  roaren,  3ert)auen 
3U  CDoIIen,  toiffen  toir  f)eute  nur  3U  gut.  IDir  füt)Iten  uns  ftarf  genug, 
aud)  bies  3U  tun.  3n  ber  ̂ at,  toir  toaren  ungel)euer  ftarf,  erft  bie  Rn- 
ftrengungen  unfrer  5«inöe,  bie  eine  IDelt  gegen  uns  3ufammcnrufen 
mußten,  ̂ ahen  uns  gelef)rt,  cd  ie  ftarf  roir  coaren.  Aber  freilid),  gerabe 
biefe  Stärfe  f)at  unfern  Untergang  fo  tragifd)  gemad)t.  Dier  3af)re  lang 
t)aben  coir  uns  gegen  eine  IDcIt  oerteibigt  unb  babei  ben  Krieg  nid)t  nur 
Don  unfern  (blenden  fernget)alten,  fonbern  if)n  fo  coeit  in  bie  £anbe  ber 
5einbe  getragen,  toie  es  fonft  nur  ein  fiegrcic^es  Dolf  tut.  So  f)aben  toir 
uns  Dier  3at)re  bem  Siege  nai\e  u)äf)nen  fönnen,  immer  coieber  f)at  uns 
bie  t^elbenfraft  unfrer  Ejeere  über  Scoeifel  unb  Sorgen  !)ina)eggetragen. 
Unb  fo  f)aben  roir,  u)äl)renb  roir  bem  flbgrunb  3ucilten,  nod)  einmal 

alle  piäne  einer  rDeltpolitifd)en  unb  nationalen  Sufunjt  oor  uns  auf-- 
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gebaut.  (Es  roirö  ftets  bcnftDÜrbig  bleiben,  toie  Ijier  all  bie  großen, 
Ijalboergeffenen  niöglidjfeiten  unfrer  (Beffi)id)tc  toieber  aufgetaudjt 
finb,  bie  grofebeutfd)e,  ja  bie  mittelalterlidj'imperialtfttfc^e  3bee  in 
neuen  5otmen.  3e^t  erft  begann  unfer  Dolf  als  (Ban3es  rDeItpoIitifd)e 
(bebauten  unb  tDeltpoIitifdje  fln[(^auungen  3U  gcroinnen.  3n  bicfem 
Sinne  bcfonbers  ift  ber  Krieg  3U  frül)  gefommen.  3u  frül)  aber  aucf) 
bestjalb,  roeil  [lä)  bie  innere  fluseinanberfe^ung,  in  ber  toir  begriffen 
töorcn,  in  iljm  fortfe^en  mu^te.  (Es  roar  ein  ebenfo  bebeutfames  tüie 
unerl)örtcs  $d)aufptel,  ba^  bie  Hation  faft  00m  erften  Hugenblide  an 
bm  Krieg  mit  einem  Kompf  um  politifdje,  fo3iaIe  unb  geiftige  Refor« 
men  begleitete,  Ruö)  !)icr  finb  alle  alten  Steigen  unfres  nationalen 
£ebens  roieber  aufgetaudjt.  flud)  I)ier  ift  bann  bie  relatioc  Sidjer^cit, 
in  ber  mir  oicr  3al)re  baljinlebten,  unfer  t)ert)ängnis  gecoorben.  Die 

Huseinanbcrfe^ungen  preu^eu'DeutfdjIanb,  ®brig!eitsftaat  unb  DoIfs= 
ftaat,  bie  Kämpfe  um  Bilbungs«  unb  lDeItanfd)auungsfragen  Ijahen 
3eit  get)abt  uns  innerlidj  3U  3erreifeen.  (Es  toar  bod)  fein  Sufall,  ba^ 
uns  ber  Krieg  gan3  gro^e  unb  gan3  reine  nTenf(^en  als  5ül}rer  nur 
auf  bem  einen  (Bebtet  gefdjenft  Ijat,  roo  roir  mit  einljeitUd)  geridjteter 
Kraft  in  ben  Krieg  eingetreten  roaren.  3m  übrigen  roar  bas  (Ergebnis 
bes  inneren  Kampfes  ni(^t  Klarljeit,  fonbern  erl)öt)te  Derroirrung.  Der 
Streit  um  bie  Kriegssiele,  ber  3U  einem  geiftigen  Bürgerfrieg  tourbe, 
toar  nur  if)r  flusbrud. 

Unb  bas  alles,  toöljrenb  bie  iDirtf(^aftIi(f|e  Hot  bie  animalifdjen 

3nftinfte  ber  Hation  immer  I)öl)er  emportrieb,  ben  Dolfstörper  burd)^ 
feu^te,  bas  Beamtentum,  fd)Iie^Ii(^  bas  Staatsgefügc  felbft  erfd)ütterte, 
ber  Derrat  fid)  immer  ftärfer  3ur  Sermürbung  oon  f^eimat  unb  f)eer 
organifieren  fonnte.  HIs  bie  Hation  oerfagte,  rife  fie  ben  Staat  mit  fic^. 

So  fam  ber  moralif(^e  3ufammenbcud)  3U  bem  poIitifd)=miIitärifd)en. 
(Er  begann  cor  iljm,  überljolte  i!)n  aber  bann  mit  nod)  jäljerer  Sd)nellig= 
feit.  IDtr  toiffen  i|eute,  ba^  er  feine  eigentlidje  unb  le^te  Urfadje  geroefen 
ift.  Der  tDcItfrieg  enbete  in  ber  beutfd)en  Reoolution.  flis  TITatrofen 
ber  beutfdjen  Spotte,  bie  ber  Unterbau  unfrer  IDeltmac^t  Ijatte  fein 
follen,  ftatt  [idf  für  it)r  Daterlanb  3U  opfern,  es  Dor3ogen,  gegen  bie 
t}auptftabt  bes  Reid)s  3U  marfdjieren,  als  ein  in  all  feinen  fittlidjen 
Begriffen  erfdjüttertes,  oon  fjunger  unb  Hot  3ermürbtcs,  aus  feinen 
legten  unb  f)öd)ften  t}offnungen  Ijerabgeftürstes  Dolf,  ber  ffrupellofen 
Hgitation  bes  äußeren  unb  inneren  5«i"^cs  erliegenb,  glaubte  fid} 
einen  befferen  5ricö^"  3U  erfaufen,  roenn  es  feine  5ürften  oerjagte 
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unb  feinen  Staat  3erf(^Iug,  ba  roar  bas  (Enbe  ba.  (Ein  (Jnbe  mit  Sdjrecfen 
unb  ein  (Enbe  Doller  Sd)anbe.  Aus  allen  tDinfeln  bes  3erbrod)enen 

Rei(i)sbaus  brangen  bie  Kräfte  ber  3er[törung  ans  £id)t.  Das  3uben' 

tum  erroics  [id)  als  ein  „(Element  ber  Defompofition",  toie  es  TtTomm= 
fen  genannt  Ijatte,  roeit  über  bie  (Erroartungen  aud)  feiner  (Begner 

i)inaus.  Die  "Deutfdie  Sosialbemofratie,  als  beren  Ünterfd)eibungs= merfmal  Don  itjren  $cf)U)eftern  in  anbern  £änbern  bie  beften  Kenner 
bie  (Befe^Ii(i|!eit  unb  bie  Abneigung  gegen  bie  Reoolution  be3ei(i)net 
I)atten,  glaubte  fid)  nid)t  anbers  bet)aupten  3U  fönnen,  als  inbem  fie 
bie  £eitung  ber  ReDoIution  übernaljm. 

Sic  t)at  3ugleid)  übernommen,  bas  (Erbe  bes  bcutf(^en  3mperiQlismus 
3U  liquibieren  unb  auf  ben  S^rümmern  besDeutfc^enReid)s  ben  beutfc^en 
Dolfsftaat  3U  begrünben.  IDir  bürfen  iljr  bas  Zeugnis  nid)t  oertoeigern, 
ba^  fie  I)ierbei  (Befinnungstreue  unb  tEattraft  eingefe^t  I)at.  Aber  fie 

I)at  alsbalb  erfaljren,  ba^  man  nidjt  ungeftraft  ben  TTTaffen  ial)r3el)nte= 
lang  ben  Klaffenfampf  prebigt  unb  bie  Sufammengeljörigfeiten  ber 
nationalen  Kultur  für  bas  Sraumbilb  einer  internationalen  Dcrbrübe= 
rung  preisgibt,  flis  bie  Bebingungen  oon  Derfailles  seigten,  ba^  es 

fid)  für  unfere  (Begner  —  toie  beforgte  öaterlanbsfreunbe  immer  be= 
tjauptet  Ijatten  —  nidjt  blo^  um  bas  Surüdbröngen  angcblidjer  beut= 
fd)er  lDeItI)errfd)aftsgeIüfte,  fonbern  um  bie  Dernid)tung  bes  beutfdjen 
Dolfes  als  politifdjer  unb  toirtfdjaftlidjer  Körper  überl)aupt  I)anble, 
ba  Ijat  fie  ben  Rlut  nid)t  gefunben,  bas  Hein  aus3ufpred)en,  bas  it)r, 
toie  einft  ber  reDoIutionären  Regierung  Dom  4.  September  1870  in 

5ranfreid)  bas  Red)t  gegeben  I)ätte,  bie  nationale  €nttDideIung  tDeiter= 
3ufül)ren.  So  bleibt  bie  beutfdje  Reoolution  üon  1918  mit  bem  Branb= 
mal  bes  boppclten  DaterlanbsDcrrats  beljaftet. 

Die  regierenbe So3ialbemo!ratie Ijat  bann  bei  jebem  Derfud),  nationale 
Belange  3U  fdjü^en  unb  bie  ftaatlid)e  (Drbnung  rDieberauf3urid)ten, 
rocitere  breite  TTTaffen  bes  Dolfes  fid)  entgleiten  fel)en.  Hnberfeits  aber 
l)at  jeber  Derfud),  bie  Renolution  burd)  angeblid)  nottoenbige  politifd)e 
unb  fo3iale  Reformen  3U  red)tfertigen,  3U  einer  immer  roeiteren  Der» 
fälfd)ung  unferer  jüngften  nationalen  Dergangcnl)eit,  3U  immer  neuen 
UnrDal)rl)eiten  über  bie  angeblid)c  politifd)e  unb  fo3iale  Kned)tung 
gefül)rt,  unter  ber  bas  IDill)elminifd)e  Deutfd)lanb  l)abc  fd)mad)ten 
muffen.  So  ift  bas  (Ergebnis  ber  3eit  ber  beutfd)en  TTationaloerfammlung 
für  ben  beutfd)cn  Staat  ein  TTotbau  mit  allen  THängeln  einer  Kom= 
promi^politif,  für  bas  beutfd)e  Dolf  aber  lebiglid)  eine  toeitcrc  3er= 
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rüttung  bcr  nationalen  Bcfinnung  unb  bcr  nationalen  THoral  ge= 
iDorben. 

IDir  Ijaben  in  b^n  oier  Kriegsjat)ren  ben  IDeltfrieg  oft  mit  bcm 
Siebcnjät^rigen  Krieg  S^iebridjs  bes  (Broten  oerglicfjen.  IDie  fam  es 

bod),  ba^  biefer  fid)  bel)auptete?  „Die  l^auptfadje  ift,"  fagt  Kanfc, 
„ba^  er  fid)  moralifdj  aufredet  erljiclt." 

t'ütxaiur. 
Die  bcfte  (Erläuterung  meiner  flusfüf)rungcn  bietet  eine  gute  6eutfd]e 

(Bcfd)ici)te.  3d)  nenne  stoei  tDerte,  roeldje  (Begenfä^e  be3ei(i)nen.  Die  grofec 
Deutfdje  (Befd)id)tc  von  Karl  £antpred)t  (12  Bänbe  unb  3  (Ergänsungs» 
bänbe,  Berlin  1891  ff.)  fafet  öie  öculfd)e  (&efd)id)te  als  Kulturentroirflung 
unb  fud)t  Don  bem  ©runbgebanfen  aus,  ba%  alle  gefd)id)tlid)e  (Enttotdlung 
auf  tDirtf(f)aftIici|en  Deränberungcn  bcrulje,  bie  fid)  il)rerfcits  in  Deränbc= 
rungen  bes  (Beifteslebcns  fpiegcin,  eine  „fo3iaIpft)(f)if(i)e"  Stufenfolge  Don 
Kulturseitaltern  in  gefe^mäfeigem  Ablauf  3u  fonftruieren.  Doran  gcl)t 
gleid)fam  als  Dorfpiel  unb  ®runbrife  bes  (Bansen  eine  (5efd)id)te  bes  beut= 
fd]en  IlationalbctDufetfeins,  bie  als  bie  fi)ftcmatifd)ftc  Bel)anblung  unftes 
?EI)emas  für  uns  oon  befonbcrer  IDid)tigfeit  ift.  —  3n  beabfid^tiglem  (Bcgcn« 
fa^  3U  £ampred)t  !)at  Dietrid)  Sd)äfer  eine  Deutfd)e  (Befd)id]tc  in  sroei 
Bänbcn  gcfd)rieben  (7.  Aufl.,  3ena  1919).  5ür  if)n  ift  bie  ©efd)id)te  nur 
politi|d)e  (5efd)id)te  unb  alle  großen  Dcränberungen  bas  IDerf  ein3clner 
Perfönlid)feiten.  5ür  uns  ift  toertDoll,  ba^  er  ber  räumltd)en  Ausbreitung 
bes  bcutfd)en  DolTstums  unb  ber  ftaatlid)en  (Enttoidlung  Deutfdjlanbs  bc= 
fonberes  flugenmcrf  sugeroenbet  l)at. 

Der  öergleid)  beiber  IDerfc  im  ganjen  unb  einseinen  ift  fcl)r  leljrreid). 
Sür  roeilcre  flusfunfl  roirb  man  mit  ITu^en  bie  BibliograpI)ie  im 

12.  Banbc  Don  £ampred)ts  Deutfd)er  (Bcfdjid)te  unb  bie  in  Sd) äffen 
unb  Sd)auen,  (Ein  Süljrer  burd)S  £cben,  3.  Aufl.,  £cip3ig,  (Eeubncr 
1914,  S.  61  ff.  genannten  IDerfe  Ijcransieljen. 

3m  folgenben  ftelte  id)  nad)  bem  ©ange  ber  Darftellung  bie  Ijaupt» 
fäd)lid)ftcn  Sd)riften  sufammen,  auf  benen  fie  rul)t  ober  bie  fid)  3um 
IIad)lefen  für  einselne  punfte  eignen. 

I.  Die  dciten  bcr  unioerfalcn  Stoatsgcftaltung  unb  bcr  flusbilbung  einer 
nationalen  Kultur. 

5- (B.  Sd)ultl)eife,  (&efd)id)te  bes  bcutfd)en  nationalgefül)les.  IHün« 
äien  1893. 

l,Die(EntftcI)ung  eines  beut fdjenöolfes  aus  bem  (Bcrmanen tum, 

5.  3.  Heumann,  üolf  unb  Hation.  £cip3ig  1886.  U.  d.  n)ilamo  = 
tDi^  =  möllcnborft,  Dolf,  Staat,  Sprad)e.  Kaifergcburtstagsrebc  1898 
(nud)  in  ben  Reben  unb  Dorträgen.  5.  Aufl.  Berlin  1913).  R.  rilid)els, 
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3ur  f)iftorifd)cn  flnainfe  6es  Patriotismus.  (flrd}iD  für  So3iaItDiffenfd}Qflen 
Bö.  36.)  1913.  R.  KjcIIen,  Der  Staat  als  Cebensform.  £eip3ig  1917. 

l7.D.2:rcitfd)fe,  PoUtif.  3  Böc.  £eip3igl897.  —  (b.Wa\l^,  Deut|d)e  Der-- 
fanungsgcfd)id)tc.  Bö.  1  u.  2.  3.  flufl.  Berlin  1880— 82.  K.  IUüIIen!)ott , 
Dcut[d)e  flltertumstunöe.  Bö.  4.  J^erausgegebcn  Don  ITI.  Rocöigcr.  Berlin 
1900.  C.  Sdjmiöt,  ®efd]id)te  öer  öeutfd)en  Stämme  bis  3um  Ausgang  öcr 
Dölterroanöerung.  Berlin  1904—11.  fl.  Dooe,  Der  IDieöereintritt  öes 
nationalen  Prin3ips  in  öie  ®efd)id)te.  (flusgerDäl)Ite  Sd)riftd)en.)  £eip3ig 
1898.  ®.  £.  3iric3ef,  Die  öeutfd}e  I^elöenfage  ((Brunöri^  öer  germa= 
mfd)cn  pi)iIoIogie.  4.  Aufl.).  Strafeburg  1916t|.  ID.  Sidel,  Die  (Ent> 
ftef)ung  öer  frän!ifd)en  lTronard]ic.  (tDeftöeutidje  Seitfdjrift.  Bö.  4.)  1885. 

R.  S  0 1)  m ,  5ränf ifd}es  Red)t  unö  Römif d}es  Red)t.  (3eitfd}ritt  öer  Saoignpftif-- 
tung  für  Red)tsgejd)id)te.(Bermaniftifd]e  Abteilung  Bö.l.)  1880.  d.  £aDif  fe, 
La  foi  et  la  morale  des  Francs.  (Revue  des  II  mondes.  P6r.  111.  Bö.  74.) 
1886.  TU.  (Eangl,  Die  Briefe  öes  1)1.  Bonifatius.  ((Defd)i(f)tf(f)reibcr  öer 
öeutfd)en  Dor3eit  Bö.  92.)  A.  I^aud,  Kird)cngefd)id)tc  Deutfd)Ianös.  Bö.  1. 
3.  Aufl.  £eip3ig  1904^  3-  d.  Doellinger,  Das  Kaifertum  Karls  öes  (Brofecn. 
(A!aöemifd)e  Dorträge.  Bö.  3.)  ITIündjen  1888  ff.  ID.  Q)\)x,  Die  Kaifer= 
trönung  Karls  öes  (Broten.  (Tübingen  1904.  Bcrid)t  über  öie  9.  Der= 
fammlung  öeulfd)er  f^iftorifer  3U  Stuttgart  1906.  (Disfuffion  über  per= 
fönlid)feit  unö  Beöcutung  Karls  öes  ©rofeen.)  £eip3ig  1907.  (B.  Paris, 
Histoire  po^tique  de  Charlemagne.  2.  Ausgabe.  Parisl908.  ©.Roetljc, 
Dcutfdjes  f)clöentum.  Reöe.  Berlin  1906.  5r.  Digener,  Beseidjnung  Don 
Dolf  unö  £anö  öer  Dcutfcf)en  com  10.  bis  13.  3af}i^l)unöert.    I^eiöclberg 
1901.  (E.  Dümmler,   (Befd)id)te   öes   ®ftfrän!ifd)en  Reidjes.    3  Bänöc. 
2.  Aufl.    £cip3ig  1887. 

2.  Das  Kaifertum  öes  TTIittcIalters. 

(B.  D.BelotD,  Der  Deutfd|c  Staat  öeslTIittelalters.  Bö.l.  £eip3ig  1914. 
5.  Kcutgen,  Der  Deutfdje  Staat  öes  ITIittelalters.  3ena  1918.  A.  f7cus« 
Icr,  Dcutfd)c  Derfaffungsgefd)id}tc  £eip3ig  1905.  ID.  d.  (Bicfebrcd)t , 
®efd)id)te  öcr  Deutfdien  Kaifer3eit.  6  Böe.  £eip3ig  1855ff.  3-  Brt)cc, 
The   holy   Roman   Empire.    Deutfd)   Don  A.  IDincfler.    £eip3ig   1872. 
3.  Si<Jer,  Das  Deutfd)e  Kaiferreid)  in  feinen  unioerfalen  unö  nationalen 
Be3iel)ungen.  3nnsbrud  1861.  f}.  d.  Stjbcl,  Die  Dcutfd}e  üation  unö 
öas  Kaiferreid).  Düffelöorf  1862.  £7.  ©er öes,  (Befd)id)te  öes  Deutfd}en 
üolfcs  unö  feiner  Kultur  im  niittclalter.  Bö.  1.  £eip3ig  1891.  p.  v. 
IDinterfelö,  Deutfd)e  Did)ter  öes  latcinifdjen  ITIittelalters  in  öeutfd^cn 
Derfen.  ITtündjen  1913.  K.  fjampe,  Deutfd)e  (5efdiid}te  im  öeitaltcr  öer 
Salier  unö  I^oljenftaufen.  4.  Aufl.  £cip3ig  1919.  d.  IRirbt,  Die  publi» 
3iftif  im  Seitalter  (Bregors  VII.  £eip3ig  1894.  S^-  Kern,  Der  mittelaltcr= 
iid]e  Deutfd]c  in  fran3Öfifd)er  Anfid]t.  (f7iftorifd)c  3eitfd}rift  Bö.  108.)  1912. 
A.  d.  Sdjönbad),  IDaltljer  Don  öer  Dogelroeiöc.  5.  Aufl.  Berlin  1910. 
K.  Büro  ad],  IDaItl)er  oon  öcr  Dogclrociöc.  dcil  1.  Berlin  1900. 
£.  Ul}lanö,  Sd)riftGn  3ur  (Befd)id)te  öcr  Did)tung  unö  Sage.  Banö  I 
unö  2.  Stuttgart  1865  ff.  K.  Sra^idc,  Die  Kullurmcrte  öer  öcutfd)en 
Citeratur.    Banö  1.    Berlin  1910. 
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5.  Römifd)cs  Reid)  unö  öcutfd)c  Ilatton. 

fl.  ITIci^cn,  Die  Ausbreitung  öcr  Dcutfd)en  in  Dcutfd)Ianö  unö  il)rc 
Bcficöelung  öer  Slaoengebietc.  (donraös  3cxl)tbüd}cr  für  Ilationalöfonomie 
Bö.  32.)  1879.  R.  Kö§fd)fe,  Staat  unö  Kultur  im  Seitaltcr  öer  oft« 
öcutfd)cn  Kolonifation.  £eip3ig  1910.  I7.  tDittc,  Die  Beficöelung  öes 
(Dftens  unö  öie  f7anfa.  (Pfingftblätter  öes  £}anfifd)cn  ®efd]i(i)tsDereins 
Bö.  10.)  1910.  R.  f^oeniger,  Die  (Entftel)ung  öes  öeutfd)en  Dolfstums  unö 
feine  Derbreitung  im ITlittelalter.  (3nternationaIenTonatsfd)riftBö.7.)  1913. 
5. Kampers,  Die  öcutfd)eKaiferiöec  inPropIjctieunöSagc.  inünd)cn  1896. 
S.  Rießler,  Die  Iiterarifd)en  tDiöerfad)cr  öer  päpfte  3ur  3eit  Cuöroigs 
öes  Baiers.  Ceipsig  1874.  fl.  J}aud,  Deutfd|Ianö  unö  öie  päpftlid^e IDeIt= 
I]errfd)aft.  Reftoratsreöe.  £eip3igl910.  fl.  n)altf)cr,  Die  öeutfd)c5rage  am 
HusgangöesITIittelalters.  (Preu&.3af}rbüd)er  Bö.152.)  1913.  £.  Bufd)fiel, 
riationalgefül)!  unö  Daterlanöslicbe  im  älteren  öeutf(f)cn  f^unianismus. 
Programm.  (Ef)emni^  1887.  K.  Klüpfel,  (Befd)i(!)te  öer  öeutfdjen  (Eint)eits= 
beftrebungen  bis  3U  il)rer  €rfüUung  1848—71.  2  Bänöe.  Berlin  1872f. 
D.  Sdjäfer,  Die  {^anfa.  £eip3ig  1902.  d.  Daenell,  Die  Blüteseit  öer 
öeutfdien  f^anfa.  2  Böc.  Berlin  1905f.  p.  3oflf^i"ifß".  tEacitus  im 
öcutfd)cn  H^umanismus.  (Heue  3al)tbüd)er  f.  ö.  flaffifd)e  Altertum  Bö.  27.) 
191  l.K. 3 e um er,£7eiligcsrömifd)es  Reid)  öeutfd)er Ration.  (Eine Stuöie über 
öen  Rei^stitel.  rDcimarl910.  H.  rDermingl)off,  Der  Begriff  „Dcutfdic 
Ration"  in  Urfunöen  öes  15.  3al)rl)unöerts.  (f^iftor.  Diertclial)rfd)r.  Bö.  11.) 
1908.  R.D.Cili euer on,  Deutfd)es  Ceben  im  Dolfslieö  um  1530.  (Kürfdjners 
Deutfd)e  Rationalliteratur.  Bö.  13.)  Stuttgart  1884.  £.  d.  Ranfe,  Deutfdjc 
©efd)id)tc  im  Reformations3citalter.  6  Bänöe.  Berlin  1839 ff.  unö  öfter. 
Sr.  D.  Be30lö,  ®efd)id)te  öcr  öcutfd)en  Reformation.  Berlin  1890. 
tD.  Köljlcr,  TRartin  £utf)er  unö  öie  Reformation.  £eip3igl917,  C.fl.  (Eor« 
nclius,  Über  öie  öeutfd)cn  (Einl)eitsbeftrebungen  im  16.  3fl^rt)unöert. 
(E}iftorifd)e  Arbeiten,  üorneljmlid)  3ur  Rcformations3eit.)  £eip3ig  1899. 
€.  irocltfd),  Die  Beöeutung  öes  proteftantismus  für  öie  (Entftcljung  öer 
moöernen  tDelt.    IRündjcn  1911. 

II.  Die  Seiten  5er  Reubil^ung  5er  Kulturnation 
un5  5er  nationalen  $taat$bil5ung. 

£eoi)  =  Brul)l,  L'AUemagne  depuis  Leibniz.  Paris  1890.  3-  3aftrotD, 
(Befd)id)tc  öes  öeutfd]cn  linljeitstraumes  unö  feiner  (Erfüllung.  4.  flufl. 
Berlin  1891. 

1.  Die  Reubilöung  öcr  Kulturnation. 

B.  (Erömannsöörffer,  Dcutfd)e  (Befdjidjte  com  tDeftfälifd)en  Srieöc" 
bis  3um  Regierungsantritt  5i^ieörid)s  öes  (Broten.  2.  Böc.  Berlin  1891. 
5.  tD.  5rt)r.  D.  DitfurtI).  Die  l)iftorifd)en  Dolfslieöcr  com  (Enöe  öes 
örcifeigjäljrigen  Krieges  bis  3um  Beginn  öes  ficbenjälirigen  Krieges.  I^eil» 
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5)ie    ̂ rofemäd^te    unb    bie    ̂ eltfrife 
•»on  <=Prof.  Dr.  SRuboIf  ̂ jcllen.    Äart.  ca.  Sm.  8.—    geb.  co.  '311.  10.— 

Sn  bctn  bie  5ortfüf)rung  feiner  in  19  "Jluftogcn  Berfercitetcn  „Sroömäc^tc  bcr  Segen- 
wart"  bilbenbcn  "SDerf  belcu<t)tet  ber  'Bcrfaffer  in  einem  erften  ̂ Jeil  ba§  ©i)flcm  ber  <5ro6« 
mäd)te  cor  bem  SHJcItfricgc,  fie  alä  bic  gctoattigftcn  Cebcngerfd)einungen  auf  bcr  Grbe  be= 
trad)tenb,  mit  (eibenf(f)Qftlid^er  Seitna^me  unb  gcfpanntcr  ̂ ufmertfomtcit,  5ugleid)  aber  mit 
bem  fc^arfen  fügten  'iBIicf,  ber  binter  bcr  (Sinjderfcftcinung  bie  ©efcgmaftigfcit  fud!)t.  OTit 
fü^ncm  rafa)en  ©riff  auö  ber  'ifüüe  bic  tticfcntlic{)ert  3üge  auättiät)lcnb,  icf)afft  ÄjeUen  fo 
ungewöhnlich  an?cibaulici)c  Ccbenöbilbcr  bcr  ad)t  «jroömäd&tc.  2)cr  stoeite  Seil  ttiH  ein  "aCDcg' 
weifer  burd)  bic  'STlaettproblcmc  beg  SüJcltfricgcg  fein,  unb  bringt  eine  Äennscic^nung  beä 
0taatcnfi)flem§,  wie  c§  au8  bem  Kriege  l)crt>orgegangcn  ift.  ®en  ̂ ^Ibfc^luß  bilbct  eine  '3?C" 

trad)tung  über  baä  SQJeJcn  ber  (Srogmad)!  überl)aupt. 

Über  bic3ufommcnl^ängc3tDi= 
fcf)cninncrcru.äu§crcr'^oütif 
«öon  ®cf).  'Rat  =Prof.  Dr.  §.  Oncten.  ©  e^.  "JH.  1- 

®er  Vortrag  be^onbelt  ba§  3u  bem  ent» 
f^eibenbcrt  SeS  'TOeltfriegcö  geworbene 
«Problem  beS  'aScr^ältnifTeä  swifc^en  äufterer 
unb  innerer  ̂ olitif,  in  prinsipieüer  Srörte« 
rung  »on  «Ranfeä  Sbeen  auäge^cnb,  tote  in 
gefc5icttlicf)er  QSctrac^tung. 

©taatgonfd^auungcn.  Qucacnftüde 
5ur  ®efcf)icttc  be§  ©taatögebantenS  t)on  bcr 
■aintitc  bi§  3ur  ©cgcnwart.  Bufammengcft. 
»on  ̂ rof.  ür.  ̂ .  'Rüf)lmann.  ©tcif  ge^.  3n.  2.— 
„3)iefe§  wertooHe  'i8ü(f)lein  ift  berufen,  bie 

unferer  3«it  bringenb  nötige  Älar^eit  über 
bie  ßnttoicflung  be§  ©taat§gebantcn§  3u 

t>cnnitteln."  (S  c i  p  3.  91.  '21  a  c^  r.) 
5ttbit)ibuumunb®cmeinydöaft. 
©runbfrogen  ber  fosialcn  S^eorie  unb  ßtf)if. 
■33.  '^Jrof.  Dr.  2:^.  Sitt.  ®ei).  Itt.  7.—,  geb.  '311.9.— 

■Bon  bcn  Grfafjrungen  unb  ̂ ebürfniifen 
bcS  praftifd^cn  ßcbenö  auigcbenb,  fuc^t  bcr 
■Serf.baä  uberrcicf)c  fostologifctc  Grfa^rungg^ 
material  ber  ©cgcntDart  3u  orbnen  unb  3u 
beuten  unb  für  bie  fosiale  ©elbfterfaffung 
unb  ©clbftteitung  nu^bar  3u  maci)en. 

§cgcl  u.  bcr  notionalc  "iötadöt" 
ftoatggcbanfc.     'Bou  Dr.  §.  §ciicr. 
[Unter  bcr  «Preffc  1920.] 

'3luggel)cnb  Don  gegclä  Sugenbcnttoidlung 
unb  bercitä  in  biefer  bic  Äcimc  maci)tftaat= 
licf)en  ®cnfcnö  in  mobcrncr  Prägung  nacf)= 
»eijcnb,  führt  nn§  bcr  ̂ crfaffer  ben  gegeU 
fc^cn '?llad)tftaatögcbanten  in  feinen  §nupt= 
puntten  foftcmatifd)  Oor. 

Sie  3ufuttft  bc§  "iBöIfcrrcdfjtg. 
■23.  ®eb.  rjuftisr.  I^rof.  Dr.  §.  'Sriepel.ö.'ai.l.— 

■Serf.  begrünbet  bie  '3lnficf)t,  ba^  ba§  'JJölfcr» 
red)t  nid)t  3ufammcngebro(i)en  ift,  fonbern 

firf)  in  bcn  '«abncn  feiner  Gnfloicflung  feit 
ber  3r'*n3öiifd)en  "RcPolution,  bie  fur3  gc- 
fenn3ei<^net  werben,  weiterbewegen  wirb. 

S)ic  poIitiycf)Ctt  'Probleme  be§ 
^cltfricgcg.  ajon «Prof. Dr. 'R. «jeUen. 
•aberfeöt  Bon  Dr.  Jr.  ©tieöe.  «mit  5  Äarten. 
8.  'Olufl.   <S>ef).  «JH.  2.80,  geb   <m.  3.60 

,^efonnene§,  forgfam  burc^bac^tei  Urteil 
Don  au§brucf§coOer  ©c^ärfe  u.  l^ober  'Reife." (Äartograpb.  äeitf't)') 

®cr   britifd^c  Smpcrialigtnug. 
(Sin  gefd)id)tlic^er  Hberblicf  über  bcn  "IDcrbe- 
gang  b.  brttifcfjen  'Rcicf)c§  0.  gnittclalterb.3. 
(Segenwart.  «ö.  ̂ rof.  Dr.  Jf.  ©alomon.  «OT.  3.— 

finglattbg  '3[Dc[t^crrfd)aft  unb 
il)rc  S?rifig.  «SJon «Prof.  Dr.  «U. gettner. 
3.,  umgearb.  '2lufl.  ®eb.  OT.  9.20,  geb.  "JH.  5.— 
'^lu^latlb.  eine  geograp^.  Betrachtung 
tjon  «Polt,  ©taat  unb  Äultur.  'Pon  ̂ rof.  Dr. 
«2l.§ettner.  S.'Olufl.  ©et),  «m.  4.80,  geb.  «Ol.  .5.— 

„3)ie  Unterfucf)ung  ber  geograp^.  Urfadjen 
für  bic  aUgemeincruff.©onbcrart,bieBetrac^  - 
tung  beS  ©taateä  bieten  oiel  beS  "äDiffenS 
werten  über  'Rußlanb.       C^tf  d).  «polltif.)- 

'2öcftru&lanb  in  fciner'aSebeutung 
für  b  ic  Gntwicflung  «JUi  tt  clcur  o  pag 
«mit  (Einleitung  oon  ®el).  'Reg.-'Rat  ̂ rof.  Dr 
«Jn.  ©ering.  (äef).  W..H.80,  geb..  .  <m.  5.60 

,2>a§  "ilDert  ift  für  Üben,  bcr  fid)  mit  bcn 
cntfd)cibcnben3^ragcn  ber  nnä  benachbarten 
©cbietc  bcfaffcn  wiD,  ein  uncntbcbrlid)er 
spcgleitcr."        («Rt)ein.  •'iaieftf. Bettung.) 

S)cutf(f)Ianb  unb  bcr  g^ricbc. 
■Jlotwcnbtgfcitcn  u.  «aiögtid)teiten  btfd).  3"* 
fünft,  ̂ rgg.  unt.  «mitwirf.  D.  «Prof.  Dr.  O.  goff- 
mann  u.  anbcrcn  ©acfitenncrn  0.  ®ef).  §ofrat 

«Prof.  Dr.  «ID.  ®oc8.  ©et).  921. 12.-,  geb.  'm.  14.- 
S>ie  bt]d).  ®cf(^icf)t§fdörcibung 

bcö  legten  Sa^r 6-  u.  b.  "Slation. 
«JJ.  ®el^§ofr.'^Jrof.Dr.'2D.©oc8.  ©cl). '311. 1.20 

^rüft  b.  "Sesiebungcn  b.  btfcJ).  ©efcf)ici&tä« 
wiffcnfd)aft  3.  nation.  ßcben  im  «»erlaufe  b. 
IQ.Sabrb-.beftimmt  b.  grunbfäöl.«Scr^ältn.  b. 
beibcn  ©cbietc  unb  wiberlcgt  bie  gegen  bie 

btfd).  ©cfcftic^täfcftrcib.  erhobenen  'Porwürfe. 

'2luf  fämtl.  «Prcife  3;euergg3ufd)l.b.  '2Jerlagä  («)lug.  1920 100 ',„  ̂ Jbänb.  Porb.)  u.  teilw.  b.  «ud)l). 

•33 erlag  üon  *$.^.Seubner  tn^etp3tg  unb'^Berltu 



. . .  dinc  glüdii^e  ̂ tqänjunq  bct  Sammlung 

„Aus  Iflatüv  unb  (Sciftcsroctt"...  finb: 

Xeubners 
tUine  Sa^tDöttetbüdfet 
6ie  O'^ben  rafd)  unö  juDerläffifl  CRusfunft  auf  )e&em  Spezialgebiete  unö 
lajTen  fi^)  je    nad)   öen  3ntererien  unö   öen  TTliiteln   bes   einKinen  nact) 

unb  nact)  }u  einer  (Snjpflopäbie  allec  IDiffenäjcDeige  enpeilern. 
.Itubnecs  ficine  IPöttcrbüd'et  iyaben  fi*  in  (unft  3f''  bei  £aien  unb  ,5<i*'fulcn  6en  T^uf 

b«  Uncnibcbtli<l)teit  ctoiocbcn.  "Die  biinbigtcit  unb  cpifioni*afiIi»e  6üd)li<l)teii,  mit  b«  bi«f 

auf  cn^cm  'Küume^n«  Orienllecung  auf  bem  belicjfcnben  ICif^cnfdjafisqcbift  geboten  a>itb, 
ifi  eifiaunlid^.'  COlonatsbefte  itir  iteutfdjen  llnterri(t)t.) 

öistiei  «(Dienen: 

P^iIofophtf<be6  tßörterbuff)   oon   @iubientat   Dr.  P.  XboimeOer. 

4.,  De^än^.  3iufl.  (Bö.  4.)  ©eb  ̂ .//6.— 

Pft)d)oloqtfd)e0  lCörterbud>  oon  ünootbojent  Dr.  5- ©te[«-  S.lHufl. 
T«il  60  5ia.   (öö.  7.)   ©ib.  J?J(  4.S0 

1Dört«rbu(f)  ^ur  5eutfrf)en  f<»*ratur  oon  OberftublenroJ  Dr.  ̂ .71  ob'. 
2.,  oeränb.  Sufl.  (Bb.  14.)  ©eb.  ca.  J^>^  6.S0 

OTufifalifd)«  IDöcterbut^  oon  lirof.  Dr.  Ö.  0.  Tllofet.  (Bb.  12.) 
©eb.  J?J^  3.20 

^unftaefd)id)tttd)e6  TCörtccbud)  oon  Dr.  0-  T3olimet.  (Bb.  13.) 
©eb.J?J(f  7.50 

P^Dfifalifd>ee  TDörterbud)  oon  Prof.  Dr.  ©.  Bern bt.  Tllit  8J -Sia 
Cöb.  5.)  ©eb.  ̂ .//T  3.60 

<Hi«mii<he»  TDörtecbud)  ron  Prof.  Dr.  ß.  Jitmi).  TUn  15  Mb.  u. 
5  labellen.  (Bb.  10  )).)  ©cb.^./(f  S-60 

©eo9rap()ifc^ed  TDöttctbtirf»  oon  Prof.  Dr.  O  Renbe  Tlllaemeine 

drbfunbe.  2.,Dle(tad)  ocib.  J^ufl.  7IlitS)3)bb.  (^5^.  3.)  ©ob.  J?./^6.— 

3oolo4i{d)e0  tDdrtrrbu(^  oon  Dr.  Xb-  Knottntiui'TIit^ei. 

(Bb.  2.)    ©eb.  Jl.fC  4.- 

tDörterbudi  ber  TDotcnfunöe  oon  Prof.  Dr.  "JH.  Pleifct».  (Bb.  3.) 
©fb.  J?./(f  -J.öo 

OanbelecDörterbud)  oon  f^anb<ldfd)ulbir.  Dr  H.  Sinei  u.  vlufli> 

tal  Dr.  in,  Stcaut).  3u9'''*  fünflptacbiafS  TO^nttbui»,  lufommeni 

flfflelll  0.  U  .Htmbüu»,  oerpfl.  "DtlmetfAet.  (t>b.9.)  0^ft•.  .y?.*" -4.60 



5)tc  eutopätfd^e  Äultut  bcr  lXcu}cH 
UmtiOIinicn  einer  Sojial:  u.  ©eifte5gefd)id)te.  '^on  Prof.  Dr.  Jl.  K I  e  i  n  b  e  r  g. TOit  )6  2af.  ©eb.  ̂ .// 5.S0,  geb.  ̂ Jif  7.20 

Das  Sud)  toiK  in  fnappftcr  Äiitjc  eine  (5^c|amlgcfd)idilc  oon  &ct  ̂ lenaiffonce  bis  beute 
biclen.  tebensonfdiauimaen,  poliiifd)',  tcligiöfe,  philojophijibe,  tDiffeni*üfili4c  unb  funft= 
lerifchc  Suömiinq'n  ctfdicincn  auf  bem  Ijintergtunöc  bct  tDiitfdiaftlicIjcn,  fojiulcn  unb  q(I» 

gemein  fultutellcn  l'orijänqe. 

^tc  @toßmäd)fc  vot  unb  na^  bcm  "JBcUfriegc 
23.31u^•^er  „©ro|}mäd)te"'3^ubolf  iljcllens.  2.5lun.  betlleubearb.  in 
IJcrb.  mit  Prof.  Dr.  ö.  ̂ affingcr,  prof.  Dr.  O.  IHaulI  u.  Prof.  Dr. 

(S.  Obft  brsg.DonProf.  Dr.5\.9QU6bofct.  "TOitSOSextftijj.u.  I  Sitelbilö. 
©cb.  i?J/)2.- 

,3d)  möcfttc  bcn  Kjc((cn=9flu5|)ofer  gctabeju  eine  geopolilifchc  öibel  nennen.' 
(Prof.  Dr.  (öcorg  Ä.  Qutas,  ©taj.) 

<^ad)wötkth\id)  bct  ̂ cutfd)0unbe 
Unfer  .^örbennu)  buicb  hie  Deutfcbc  JlEabemie  brsg.  pcn  "iD.  ̂ of  ftncttcr 
u.  U.  Peters.  2  «be.  53b.  IJ?l/^  3 1 .— ,  Bb.II.  Wit  3)nbanc):  llomem  u. 
Sacboer^eicbnis  J^./(^  34  —  ober  in  J2  THonatsrafen  ju  je  ̂Ji^ 5.90.  Jlu5= 

fübriicber  ©onberprüfpeft  erbältlid) 
»Ctftmalig   gelangt   bei   bcutfcbcQücnfd)  allfcitig,   ou*  in  feinet  Sejiefjung  jum 

Jllterlum   unb   }u   ftembcn  Kulturen   »u   cn^ntlopabifcbet  (irfaffung.   So  ift   ein  auf  bcr 
Ööl)c  bcr  gegcntpättigeniitfenntnis  ftcI)enbc5lJad)f*Iagcbud)  übet  beutiic 

■Dinge  übcttjaupt,  ja  über  alles  Deutfdic  füt  ben  ©cbilbeten  fd)lccbta)eg  ̂ uftanbc  getcmmen.' 
(Dr.  5clötcllct  in  .Eeipjigct  llcuefte  "Jbdjtdxen".) 

^te  beutfd>e  Malerei 
vom  7{oMo  bis  ?um  (ifpt€Jjiom5m\i& 

T3on  Prof.  Dr.  X  Hamann.  TTltf  362  Olbb.  u.  10  niebrfotb.Saf.  ©eb. 
^Ji  28.-,  in  öudramleinen  J^Ji  36.-,  in  g>alblebcr  geb.  J^Ji  45.- 

THacbur^er  Kunffbü(^cr  fut  3^bcrmann 
©riecbifcbe  Sempel  -  Oltjmpifcbe  Kunft  —  Xempel  Stalicns 

Dcutfd)c  Köpfe  —  "Deutfcbes  Ornament 
Oei>"San5m.60öQn?ieit.31bb.u.(Iinleit.tarl  J^Ji3.— ,\nQeinenJ% Ji 5.— 
THalcrci  5er  ©oetbejeif-  ©ecbiia  ganjfeitigc'Jlbb.  mit  einer  ̂ £inleitung 

Don  K.  Sd)oucr.  Kart.  X/if  4.— ,  in  Eeincn  J^Jf  6.— 

53tlbcr  }ux  -^unft»  unb  ̂ uUuxqc^dfid)tc 
^rsg.  Don  Prof.  Dr.  Jl.Oiumpf,  Prioatboj.  Dr.  ©.  Gcboenbcrget  u. 
Prof.  Dr.  0\.  ©raul.  662  Jibb.  ©efcbenfbanb  in  ©anjieinen  J?J^  )2.6o 

3nf)alt:  Das  Mllettum  /  Dos 'JJIittclaltet.  T3oigef*i-tite  unb  (Snlfattung  /  ̂lenaiffance 
unb  batocf  /  'öom  Jlusgang  bes  18.  Oa^rbuni^ftts  bis  >ut  ©egcnroati. 

IJon  Dr.lO.Böblc.  QHit  62  Pbotograpbicn  auf  7  Xaf.  u.  34  3eicbn.  i.  S. 

©cb.  J^J^  12.40,  geb.  ̂ Jl  1 5.— 
„Das  potliegenbc  J3ud)  ift  bie  tDetloollfle  in  ben  Icl)tcnC)at)tjci)nfcn  etlAiencnc  pböfio» 

gnomif*c  ISetöffentliAung   "  CDic  Utnf(f>ou.) 

'I3ctlag  oon  ̂ .  &,  Xeubncr  in  ̂ cip^ig  unb  Berlin 
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