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Profeffor Dr. Cudwig Stein:

Der foziale Konflikt

Der fosiale Konfhft fpiclt fidj Ijeutc, plnlofopr/ifd? perftanöen, jnrtfdjcn

Slaat un6 (Befellfdjaft ab. fflhb 6ie (Sefcllfdjaft ZTteifter, irie 6er Unardjismus

will, bann ift's mit 6er Stetigkeit 6er fojialen <£nttr>icflung $u €n6e, 6aim tritt

6ie in6ipi6uelle IDillfür, 6ie fo$ia!c Dariabilität, an 6ie Stelle 6er feften ftaat*

Iid?en <BIie6erung, 6er Konftanj, 6er Zufall an 6ic Stelle 6cs (Befe^cs, 6as

<£ljaos an 6ie Stelle 6es Kosmos. Die politifcf/e ultima ratio einer um
ger/emmten Cntfaltung 6er 3n6bi6ualttät, einer ins Ungemcffene un6 gügel«

Iofe geljenöen llbu>eicf/ung Pom (Sattungsmäfjigen un6 tostrennung Pom
ftaatlid? geregelten .gufammentpirfen 2Jtenfd?^eit r/eifct ilnardjismus. €tu

Sdjulbeifpieh 6as beutige 2Jufjlan6.

3e6er ra6ifale 3n6it>t6ualismus män6et in feiner legten, richtig gesogenen

<£onfequen5 in feine Karifatur, 6en llnard)ismus, ein. Selbft fjerberr

Spencers Sojiologie mad)t Ijierpon feine itusnafyme. Denn fyeifjt 3n6ipi6ua*

Itsmus übfyeben Pom (Sattungsmäfjtgen, getoaltfames heraustreiben pou

ntdglidjft »ielcn ,,(£in$tgen" im Sinne Stirners o6er „Uebermenfdjen" im Sinne

Hietjfdjes: mie wollen 6ann 6iefe erlefenen <£tnjeleremplare fo3taI miteinan6cr

ausfommen? VOit roiffen ja, 6afj 6er gefdjidjtlidj befannte ZHenfdj niemals
als „Cinjelner", als fosiales lltom, porfommt I Wie mir in ünferempb,vfiologifd?«

anatomifdjen Bau 6ie (Sefdndjte unferer (Sattung oerfürst 6arfteüen (pt/vlo

genefe), fo in unferer fcelifd?en 23efd?affem?eit 6ie geiftige <Enta»tcflungsgefdndjte

6er »orangegangenen (Befdjledjter. £s ift ein etpiger 3rrtum ^cs ertremen

3»6i»i6ualismus, 6afj irgen6 ein ZtTenfd] ein „Cinselner" fei. Das 3&C<»1

r»olIen6eten „<£tn$igfeit" ir>äre ja, 6ajj je6 e r Zfienfd) ausnahmslos ein homo
sui generis uriir6e — eine mytljifdje ^iflion, eine fojiologtfdje 2Jobinfona6e.

Das Kriterium 6er Xidjtigfcit eines prinjips ift un6 bleibt 6od} aber immer

feine logifdje §uen6e6enfbarfeit. Dermag nun jeman6, es fei 6enn im ^ieber*

malm, 6en ilnardjismus 5U €n6e ju 6cnfen, in feine legten 6ialcftifdjcn

Sdjlupfipinfel $u perfolgen? (Sei? t 6ie Dariabilität 6er Spccics homo sapiens

fo roeit, oie ibr ju (En6e ge6ad>tes Prtnsip for6ert, 6afj je6er ITCenfdj ftd?

felbft fein ein un6 alles, fein erftes un6 letztes fei, 6afj er feine perfönlidjen

JTterfmalc einsig un6 für fid) allein t/abe, fo 6af) er garnicr/t — pon feiner

§n>eib,än6igfeit natürlich, abgefer/en — unter 6en Gattungsbegriff „ZTlenfdj"
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fubfumiert t»er6en föunc: tr>arum hatte Stirner, 6er Pertreter 6es „2Hit

geb/t nidjts übet midj", 6as pofficrlicfee 23e6ürfnis, einen „Perein r»on €goifien"

ju fliften — ein pifantes itnalogon jum Perein 6er prinjipiellen Pereins»

gegner — , un6 rrarum fudjt Hie^fdjes felbftfeerrlicbcr ^aratfjuftra unabläffig

nach meb/r „tlcbermenfcfeen?"

5o uncntbebrlidj im ^ausfealte 6es menfdjlidjen .gufammenlebens 6ie

3n6ir>i6ualitäten aud? fein mögen, un6 fo ungern roir felbft 6icfe »crfdjrobcnften

£remplare von pbÜofopljifd}=anard}iftifd)en 3n&", ic,u<>litäteu — Stirner un6

Hieijfdje — aus litcrarifdier <Bourman6ife uermiffen mödjten : generaltfiert ipären

fte, äftfeetifefe gefprodjen, ein Un6ing, fojial gefprodjen, ein llnglücf. 3nbü

r»i6ualitäten fännen immer nur llusnafymen, nie 6ie Segel, immer nur reijoolle

Spielarten, niemals generelle (Typen 6arftellen. ZTtag es taufeu6mal roaljr fein,

u?as roir ja felbft oertreten, 6ajj 6er Sinn 6er @efd}id)tc im herausarbeiten

von Perfönlidjfeiten 3U fuefeen ift, 6ajj aller 2{uIturfortfd}ritt im ^erausoadifen

aus 6em I}er6entiermäfjigen, im Ueberrt>in6en 6er abfoluten fojialen Konftanj,

teie fie früfecren Generationen eigen roar, ju fudjen ift, fo ift es ebenfo roafer,

6afj ein Uebermafj r>on fosial unt»er6auten 3><&t*>i&ualttäten für 6as £eben 6er

(Befellfcfeaft, rote 6as Beifpiel 2?ufjlan6 jeigt, nidjt 5U unterfdjä^en6e (Befahren

in ftd) birgt. So3iaIe Plethora ift nidjt min6er gefahrvoll als Itnämie. <Bera6e

loctl n>ir 6ie ^rcifyeit über alles fcbäljen, uerabfdjeuen n>ir 6ic gügellofigfett. Das

pfyilofopbifdje Problem 6er (Sefellfdjaft, un6 jtr»ar unfeter moöernen (SefeUfcbaft

mit iferen ganj aucers gearteten Porausfctjungen un6 if)rcn »on 6er Itntife pöllig

abir>eid)en6en fojiologifdjeti Porbc6iugungen, fpifet ftd) alfo 6af)in 3U : Wie läjjt

fiefj jtoifdjcn 3n6ir>i6ualität un6 «Sattung, juMfcfeen perfcnlidjfeit un6 JJTaffe,

janfdien 6er »om Stan6punftc 6es 3n6i»i6uums aus beredjtigten $or6erung 6er

llbtoeichung r>on 6er fojialen Konftanj un6 öer 00m Stan6punfte 6er ZTCenfcbbeit

•aus ebenfo bereditigten ^or6erung 6er im (Sattungsintereffc 6er iTCenfcfefeeit

liegenden 2lufrediterbaltung 6er fojialen Konftanj ein fefter St/Ytl^mus, ein »er»

gleich,streife ruh/iges C3leidigctr>idit berftcllen? 3f* ein foldies (8leidjgen»idjt über»

haupt erreichbar? lDcr6en roir 6en tragifdjen Konflift jroifdjen (Befellfcfeaft un6

Staat, 3tpifdicu3"i»mi6uaIitätun6(Bathmgsmäfjigfeit3uübertt5in6cnpermdgen?

IPirö 6as <§iel 6er (ßefdjidite — 6ie ZHajimifation 6er fojialen (Slcidjljeit —
6mdj t^r bisher angctr>a5t6tes Utittcl — ^erausarbeitung uon 3«fc'»i6ualitäten

— 6er menfdilidien (ßefellfdiaft uid;t 511m fluche gereichen? Soll tpirflidj 6er

Bolfchetpismus 6as lohte IPort 6er (Bcfcfeicfcte fein? Sollen roir etu>a an

6iefer fojiologifdjcn Biegung 6cs fdioIaftifcfe.cn Unioerfalicnproblems — u?as

ift 6as primäre: 3«^t,i ^lium ob™ (Battung? — fdimählicfe ju (Brun6e geljen,

jrpifdjcn 6iefen bci6eu ZHühlfteincn 5crrieben roer6en? Kiditig »erftan6en 6reb,t

ftd? alles um 6as Hniuerfalienproblcm. 3n €ogif uu6 <£rfenntnistbeorie,

in ZTtciapbYfif uu6 £tbif ift uu6 bleibt 6as Hniperfalienproblcm 6ie Kar6tnal=

frage 6er pbilefopbie. 3" ^cr ^gi*1

lautet 6ie ^ragc: u^as ift IPahrheit?



Der ioziale Konflikt Cudwig Stein

Der einselne fonfrctc Begriff ober 5er abftrafte Hllgc meinbegriff — bie 3bee?

ITIetbobologifd} gefafjt: 3n^u^'on °&er Debuftion? 3" &cr Crfennrnistfyeorie

fycijjt fte: tr>as ift tcirflicfj? Die einjelne (Empfinbung bes 3n^'D^uums
(fubjcftrptfttfdjer Pr/änomcnalismu« ober Solipfismus), ober 6er in bie ilufjen«

n>elt fctnausprojijierte »erbinglidjtc €mpftnbungsfompIer? Hic Parmenides,

Plato, Cohen, hic Protagoras, Hume, Mach.

Das fojiofogifcfje Uniperfalienproblem lautet: Was ift früher: bas

<Sanje ober bie (Teile? Die (Battung ober bas (Eremplar? Die 2ttei'fdjr/eit

ober ber JJTenfcfj? Der Staat ober ber Bürger? Vtad} ber antifeu Staats»

auffaffung (piatony Itriftoteles) ger/t ber Staat als (Barijes bem Bürger als

Ceil logifdj »oran, nad) ber mobem«inbi»ibuaIiftifdjen ift ber Staat um»

gefebrt nur aus feinen (Teilen (Bürgern) jufammengefetjt. 3enc nennen n>tr

bie organifdje, biefe bie tnedjanifdje Staatstbeoric.

..Soll es nun unfei gefdjidjtlicfjes Scfjicffal fein, an biefem brubermörberifdjen

Konfftft. biefem gleidjfam ins Sojiologifdie binüberprojisierten Hain> unb Hbel»

Problem, eknb ju <8rani>e 5U gefeit?



Dr. I. Scftulte-Vaerting Über nuteji^heit und

Dr. I.Scbulte-üaSrtiiig:

Über ilützlicbkeit und filöglicbkeit der

flbrüftung.

(Es fd)etnt, bafj webet ber etnjelne nod) ganäe aSöJIct mit gutem
SBillen etmas für ober gegen bte (Entmtcflung bes Staates oermögen.

Die Staatsptjtlofopljen tjaben feit unbenflidjen 3etten nie! SRüIje baratt

gemenbet, bte (Entmidlung bes Staates mit guten SRatfdjlägen unb
2eb,ren ju unterftüfcen. Die Sßarteipolttifer Reifen tljnen hierin reblid).

SBir Ijaben eine Unmenge von feinburd)bad)ten SBorftfjlägen, mas getan

unb mas unterlaffen merben müßte, bamit ber Staat fid) günftig ent=

midie. Dabei aber mirb es bei fortfäjreitenber (Erfenntnis immer jmetfel*

fiafter, ob bie fidjerfte (Erfenntnis bejfen, mas bem Staate btent, uns etmas
nüfcen fann. fiubmtg Stein fagt Jeljr ridjtig, bafj ber Staat fein Äunft=
probuft, fonbern ein Slaturprobutt ift. „215er uns fjeute nod) jumutet,

Kegepte für bie fünftltdje ^erfteUung bes Staates miffenjd)aftltd) 5U

bisfutieren, bem meffen mir ntd)t mefir Glauben bei, als jenen tyüU
beutern ber SBiffenfdjaft, meldje bie Quabratur bes 3itfels fonftruiert,

bas Perpetuum mobile gefunben unb ben Jpomunfulus präpariert ju
r)aben r-orgeben".

SlUe iüorfdjläge, bie n>ir in ber ^Bolitif mad)en, ftnb smeifelljoftet

Statur, meil mir ntdjt miffen, ob bie 93orfd)läge, felbft menn fie nod) fo

gut ftnb, ausführbar finb. 2tUe polttifd)e SBropaganba ift unfidjer im
(Erfolge, metl mir nidjt miffen, ob felbft bann, menn mir bas ganse 93olt

für eine Jbee gemonnen jjaben, biefelbe aud) ausführbar ift.

Darum aud) moUen mir in nad)fteb,enbem ntd)t bafür eintreten, bof?

abgerüftet merben fott, obmotjl-mir fetjr münfdjten, bajj es gefdjätje. (Es

ift aber, menn mir fagen, bafc abgerüftet merben mufe, äbnlid) fo, als
menn mir fagten, bajj es in ber (Ernte nid)t regnen müjjte. 2Btr mürben
ein SBunber begehren.

Die SRüftungen mad)fen bei alternben 93ölfern mat)tfd)einlid) fo, mie
bem alternben §itfd) bas ©emeib mädjft. SBir tonnen burd) bie feurigften

Dieben, bie ibealften (Entftfjlüffe unb flarften (Erfenntniffe nid)ts bagegen
tun. Unfere SRadjfommen merben unferen (Eifer belädjeln, fomie mir jene
5Borat)nen, bie einft glaubten, ber Äönig babe ben SBlifc in ber £anb.
SBenn es uns beute gelänge su bemeifen, bafe Deutfdjlanbs Slüftungen
feit 1918 im 3ntereffe (Englanbs finb, unb fogar gan3 Deutfdjlanb biefen
SBeroeis anerfännte, fo mürbe fogar baburd) faum etmas geänbert merben
tonnen. Selbft menn mir Deutfdjen ben (Entfdjlujj faßten, absurüften,
mürbe es uns nidjt gelingen.

©an3 (Englanb fajjte oor 1914 ben (Entfdjluf?, absurüften, otjne ba&
biefe 2Ibftd)t fid) irgenbmie in bie Xat t)ätte umfegen laffen.

(Englanb ift bas fianb, roeldjes feit langer 3ett bie Slbrüftung pro*
tlamiert. 3lllerbings gefdjab bies oor 1914 in oiel ftärferer SBeife als
beute. SBor allem bas liberale Äabtnett ift um 1906 in fet)r entfdjtebener

Srorm für bie Slbrüftung eingetreten. 21m 9. 2Hai 1906 fteHte SBioian im
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cnglifd)en Unterlaufe ben Slntrag, sum Slusbrud 5U bringen, bajj bas

ipaus bas Slmoadjfen bei Rüftungsausgaben für au&eforbentlid) halte,

unb baß es nötig fei, fie 3U oerringern. Soldje Slusgaben oerbinberten

beit nationalen unb tommersiellen Ärebit, oerfdjärften bas 3lrbeits=

lofenproblem, oerftopften bie nütdidjen Quellen für fojiale Reformen unb
brüdten mit befonberer £ärte auf bie Snl'wfttic. Das §aus rufe baber
bie Regierung auf, energifdje Schritte 5U tun, um bas Dabtnfdjmelsen
bes nationalen (Einfommens 3U oerminbern, unb ju biefem 3mecfe barauf
3U bringen, bafc bie S^ße ber Rüftungsoerminberung burd) inter*

nationale Slbfommen auf ber beoorftebenben §aager Äonferens geregelt

merbe. Siefer Slntrag rourbe oon ber liberalen Regierung angenommen,
©reu fagte bamals u. a. : ,,3d) holte bafür, bafj eine foldje Cerflärung bes

britifdjen §oufe of (Eommons etmas ift, bas feine 9Bert bat, toenn aud)

nur toegen bes Ginbrudes, ben fie auf bie anbern Regierungen (Europas

madjen mirb. 3<h glaube nidjt, ba{? ju irgenbmeldjer 3ett bie öffentliche

SKcinung in ben oerfdjiebenen ßänbern oon (Europa heftiger 3um
grieben fid) neigte, als 3ur heutigen 3eit. ©egenüber ben Sdjreden bes

Ärieges, meldje genugfam befannt finb, gibt es sroeifellos gemiffe Dinge
(off=fets) auf ber anbern Seite. Die 93erteibiger bes Krieges mögen ben

Iriumpb über bie pljrjfifdjen ßeiben, bie fdjönen (Eigenfdjaften bes SOTutes

unb ber Selbstaufopferung gegen bie SOßunben unb ben 93erluft bes fiebens

fegen. Slber gegen bie Ausgaben, bie ber Ärieg erforbert, b^ben fie

nidjts gutes 3U fegen. Die bleiben, toenn bie Stufregungen unb ßeiben»

fdjaften bes Äricges oorüber finb, bas fdjmere Xobesgenridjt, meldjes

bas nationale ßeben bebrüdt unb bie ßebensfraft ber Stationen an=

greift. (Es würbe gefagt, führte ©reu aus, mir foUen, ehe mit bie

Lüftungen oerminbern, märten, bis anbere es tun. Oes ift latfadje, toir

marten einer auf ben anbern. 3ln einem ober bem anbern läge mufo
irgenb jemanb ben erften Sd)ritt tun. 3m tarnen ber Regierung nehme
id) bie Refolution nidjt nur an, fonbern id) beujillfommne fie als einen

gefunben unb beilfamen Slusbrua* ber öffentlidjen SDieinung. Unb gleid)

fo, toic unter ber früheren Regierung ßorb ©ofdjen, ber erfte ßorb ber

Slbmiralität, eine öffentliche Ginlabung an bie anbern Regierungen,
bem ö3efüi)I biefes ßanbes 3U entfpredjen, erlief oertraue id), bafc biefe

Refolution aufgefaßt merben roirb als eine Ginlabung bes brittfdjen

^Parlaments, bie Rüftungen 3U oerminbern".
3n Csnglanb mar man bamals allgemein baoon überseugt, bafc

abgerüftet merben müffe, aber barum ift es (Englanb nidjt gelungen,

nun mirllid) abjurüften. Der 2lbrüftungsDorfd)tag hatte »ielmebr ganj
anbere folgen.

Diefer, »om beutfdjen SSolfe bamals taum beadjtete Slbrüftungs»

oorfdjlag ift oon oiel meittragenberer SBebeutung für (Englanbs Wa<S)U
oergröfcerung gemefen, als mir beute ahnen. Seit biefem 2lbrüftungs=

oorfdjlag gehörte (Englanb bie Snmpatbie ber SOßelt. Die 2Rad)t (Eng*

lanbs im Äriege 1914—1918 aber beruhte auf ben Sympathien, meldje

bie SBelt (Englanb entgegenbradjte. SJtan gebt ntdjt 3U meit, — eine

fpätere 3eit oor allem mirb bies ertennen — menn man fagt, bafc (Eng*

lanbs 3Kad)t 1914—1918 fid) mehr als 3ur Hälfte auf fein abfolutes
SBelenntnis 3ur Slbrüftung grünbete.
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2Bcnn es Deutfdjlanb beute gelänge, biefes SBefenntnis ju bem
fetmgen p madjen, würbe feine 2Kacf)t ganj ungeahnt in bie £>ül)e

fdjneüen.

Der offene ausgefprodjene 2BiHe jur Slbrüftung Ijat einen un=

geheuren SJtadjtjuwadjs bes Staates 511t golge. SBenn bie am beften ge*

lüfteten 93ölter in bei fiage wären, ber SBelt gleidjseitig 9lbrüftungs=

ootfdjläge 3U unterbreiten, fo mürbe il)re SBelHjerrfdjaft fdjwerlidj 311

Ijemtnen fein. Da aber bie SBeltpolitil auf bem ©leidjgewidjt ber Äräfte
baftert, fo oermag bas beftgerüftete 93olf es nidjt, Slbrüftungsoorfdjläge

3U madjen. Die ©leidjgewidjtslage tjtnbert bies. SRur fdjwadj gerüfteten,

besentralifierten Sööltern ftet)t ber burdj 2lbrüftungsoorfd)Iäge 3U er=

jielenbe 3Jtadjt3uwadjs sur Verfügung. Sie finb fdjwadj, madjen 3lb=

rüftungsoorfdjläge, erwerben fidj baburdj bie Srjmpatljten ber 2Mt unb
5iet)en fo bie SBeltwage wieber ins ©leidjgewidjt. Dtefe SBorfdjläge finb

otel roeniger toftfptelig als bie Lüftungen. So blütjt ber müitärifdj

„Sdjwadje" fidjtlidj auf, wäbrenb ber militärifd) Starte iefct 3urücf=

bleibt. Die ©leidjgewidjtslage toirb auf biefe Sßeife toieberum geftört,

unb roenn ntdjts ?teues unternommen toirb, brtdjt 3U biefer 3cit Ärieg
aus, fo roie 1914.

Die beutfdjen Staatsmänner Ijoben oor 1914 auf bie 3lbrüftungs=

»orfdjläge ©nglanbs genau achtgegeben unb es wotjl burdjfdjaut, einen

roie gewaltigen üöiadjtäuwacfjs ben ©nglänbern aus ir)ren 3lbrüftungs=

»otfdjlägen erroudjs. Die beutfdjen Staatsmänner tjaben mit allen

aKitteln ju oerljtnbern oerfudjt, baß ©nglanb feine Stbrüftungsoorfdjläge

aHauoft wieberijole.

üfitemanb als roir felber tonnte uns einftweilen tjinbetn, baß wit,

genau toie einft Ccnglanb, burd) einen Dom Sleidjstage einmütig unter=

ftütjten Slntrag oorfdjlügen, unfer t>eer freiwillig nodj weiter 3U oer=

ringern, wenn aud) ©nglanb unb Srtanfreidj es tun. Daburdj aber würbe
unfere SJtadjt febr wadjfen. Gs ift baljer 3U erwarten, baf} (Snglanb unb
granfreidj uns biefe Slbrüftungsootfdjläge nur ungern madjen bitten,

unb nadjbem es einmal gefd)et)en, unfere Regierung unter ber $>anb ge*

brängt werben würbe, biefe SBotfdjläge 3U unterlaffen. Denn gtanlreidj

würbe burd) fie allgemad) in eine ifolierte Stellung geraten, genau fo

wie Deutfdjlanb oor 1914, unb ©nglanb würbe an 2Jtadjt einbü&en ober

es müjjte felber feljr energifdj neue Slbrüftungsoorfdjläge madjen, was
aber sur 3ctt nidjt gut mögltdj ift, wie wir nodj fetjen werben.

Deutfdjlanb oermag aber feineswegs burdj bie SKajorität ber 5öolls=

oertreter Slbrüftungsoorfdjläge 3U madjen, benn wir finb uns einesteils

über bas, was ber Slu&enpolitil unferes Staates nüfct, garnidjt Aar,
anbernteils ift unfere innere (Entwidmung ntdjt weit genug oorgefdjritten,

fobajj wir in SRütffidjt auf bie 3nnenpolitif taum in ber fiage wären,
überhaupt Slbrüftungsoorfdjläge 3U madjen. 9Bir finb baljer nidjt fäljig,

biefen 3Jiad)t3uwadjs, ber leidjt errcidjbar wäre, an uns 3U neljmen.

Desungeadjtet bleibt et leidjt erreidjbar. Desungeadjtet bebeutet es
mittelbar eine 3Jiadjt5uwadjs (Englaubs unb granfreidjs, bafc wir biefe

SBorfdjläge nidjt unterbreiten.

2Bir oerftärfen biefen fidj auf aujjenpolitifdje Srjmpatljien grünbenben
ajiadjtsuwadjs (Englanbs unb Srantreidjs baburdj, bafj wir bas ©egenteil
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oon bcm tun, mos mir 3m (Ermerbung biefer neuen uns bisher unbe-

fannten ÜJladjt tun müßten. 2Bit madjen nidjt Slbrüftungsüorfdjläge,

fonbetn mir fudjen bei ber (Entente um bie (Erlaubnis nadj, ein größeres

£eer polten 3U bürfen.

Diefer SBorfdjlag tommt bei (Entente, (Englanb fomobt als granfreidj,

natürltdjermeife gerabe redjt. Senn mir geben bamit bas billige 3Jlittel,

bas einem fdjmadjen besenttoltfierten Staate 3ur ÜJtebrung feiner 9Had)t

3ur Verfügung ftebt, biefes großartige politifdje Jnftrument, meldjes

(Englanb oon 1906—1914 fo metfterbaft banbbabte, freimillig aus ber

$>anb. Sinb fogar nod) ftols, baß mir es abgeben bürfen, unb baß bie

(Entente, oor allem (Englanb, in 33etradjt 3iebt, bie SKebrung unferer

Iruppen 3U „bulben".

SBenn mir Slbrüftungsoorfdjläge madjten, fo mürben (Englanb unb
granfreid) fid) bagegen im gebeimen erbeben, fo mie mir uns oor 1914

im gebeimen gegen bie Slbrüftungsoorfdjläge (Englanbs erbeben. Unb mir

müßten fie mit ber 3cit einfteHen, fogar (Englanb mußte es oor 1914.

Desungeadjtet mürbe uns ein großer leil ber auf biefe SGßeife febr billig

erlangten 3Had)t oerbleiben. Denn aud) mas in ber S3olttif im gebeimen

gefdjiebt, ftdert ftets burdj. Die SBelt mürbe, trofcbem granfreidj unb
(Englanb uns im gebeimen absubalten fudjten, unfere Slbrüftungsoor*

fdjläge 3U unterbreiten, bodj barüber informiert fein.

Unfere erneuten Lüftungen fönnen oor allem ben (Englänbern nur
redjt fein, menn ßlogb ©eorge bies aud) nur anbeutungsmeife 3U oer=

fielen 3U geben oermag. Unfere Lüftungen gerabe finb es, bie (Englanb

ermöglidjen mürben, feine Slbrüftungsoorfdjläge in alter Stärfe mieber

aufsunebmen. t>eute oermag (Englanb feine energifdjen 3lbrüftungs=

oorfdjläge 3U madjen, meil es auf bem kontinent feine SJtadjt gibt, bie

granfretdj im 3<*ume x)ölt. (Englanb muß bies fyuti felbft beforgen.

Dtefe £aft fudjt es mit Staturnotmenbigfeit auf Deutfdjlanb absufdjteben

unb Deutfdjlanb nimmt fie an, als ob Ujm bamit eine SBobltat ermtefen

mürbe, ftatt fid) 3U roeigern, ober menigftens mit Slusflüdjten 3U

antmorten unb fid) brängen 3U laffen.

(Englanb fann bie Saft nur langfam auf unfere Sdjultern mäläen,

einmal meil es füräjten muß, baß fein beginnen fonft bem SBlinbeften

offenbar merbe, bann aber aud), meil granfretdj fonft 3U fdmelt mtß=

trauifd) merben mürbe. Slber (Englanb mirb bie ßaft auf Deutfdjlanbs

Sdjultern mäl3en unb banadj, unb bas ift bas Slusfdjlaggebenbe, oon
neuem energifdj für Slbrüftung eintreten. Sluf biefe SBetfe mirb bann
(Englanb ber gan3e aKadjt3umadjs 3ufatlen, ben mir 3U erlangen oer=

mödjten, menn mir bie Lüftung für (Englanb nidjt übernäbmen, fonbern

ftatt beffen felber Slbrüftungsoorfdjläge madjten.

SBer nidjt über3eugt ift, baß meber Xorbeit, nodj ©enie, nodj ber gute

SBille (Einfluß auf bie (Entmidlung bes Staates baben, ber fönnte, mas
bie SRüftung anbelangt, über Deutfdjlanbs lorbeit täglidj flagen. Slber

bie Sßetsbeit nüfct uns nidjts. Selbft menn mir es mobj begriffen, baß

mir eine SRiefenbummbeit begeben, mürben mir fie nidjt binbern fönnen.

SBir baben 3U oiele ßeute, bie bereit finb, Solbaten 3U merben, benn
ber SIrbeitslofen unb SlrbeitsmiHigen finb oiele unb bie Solbaten be*

jablen mir gut. SJian mirb fagen, ba müffe man fie eben nidjt mebr fo
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gut besagen. 2lber wo ift ber SRinifter, ber bies 3U ^inbern oermödjte.

SBer ^ängt bet £atje bic Spellen um, beffer gefagt, mer oermag es als

ÜJlaus bet £age bie Sdjetle umsuljängen.

Öeute allerbings glauben nodj oiele ^Solttitcr, man tonne, roenn man
nur uwlle, oetmittels 23efeblen bet aJtiniftet übetflüfftge obet re=

beflierenbe Solbaten nad) ijjaufe fenben. Das märe febr einfad). SBer

abet glaubt, baß es möglid) ift;
bet ift fidj über bas SBefen bes 3Jitlttärs

nidjt Har. Solbaten jeigen fid) oon ber gleidjen 3ät)en SBefdjaffenbett

rote alle jenen anbern Stanbe, bie auf Äoften bes Staates leben. Sonne
es nidjt gelingt, ben retdjen Siidjtstuern bas ©elb absunebmen unb fte

3ur Sirbett 3U certoenben, fo gelingt es ntdjt, bas 30?ttitär butdj 33efet)le

ber ÜJtinifter nad) §aufe jju fenben. Jebet SKintfter, ber l)tcr 3U §att

Dorgcl)en toollte, beginge 3Ubem einen gebier. Senn er toürbe einen SJutfdj

bes Militärs beroorrufen, aber nidjt bie üfiadjt bes SOlilitäts rternetnern.

Jene Sieben, bie gebalten, unb iene feurigen Slrttfel, bie gefdjrteben

werben, um bie SDIiniftet 3U oerantaffen, bas 3Jtilitär 3U preffen, finb

fogar bebenllid). Sluf SJefebl ber Entente rourbe ffatt auf bie 93alttfum=

truppen gepreßt. Die Solge mar, baß bas SDtilitär mit einem SSutfdj ant=

toortete.

©enau fo roie bie 5Bafm=, 93oft= ober fonftigen ^Beamten, wenn man
einen großen Seil iljrer Äollegen entlaffen ober arg fdjäbtgen roollte,

oereint mit Streif antroorten mürben, ebenfo antroortet bas ÜJltlitär,

tueldjes man mit billigen 93efeblen entlaffen toilt, mit ^ßutfdj.

(v>erabe barum ift es bebenllid), toenn bie Entente ober einflußretdje

beutfdje SDiänner ben beutfdjen suftänbigen SJiinifter aufforbern, bas
SKilitär fur3erbanb 3U entlaffen. SBenn wir bas SJlilttär entlaffen

wollten, bliebe uns nidjts übrig, als für bas ÜDiilitär anbere Stellen im
Staate ju jucfjen. Einesteils aber finb alle Stellen belegt. SOßir müßten
bas ßanb aufteilen, um neue Stellen 3U erljalten. Slnbererfeits finb gerabe

bei ben Solbaten fieute untergebradjt, bie nidjt arbeiten roollen. Ünfere
3lrbeüfrfletegenr)eiten finb, toie roir alle wiffen, allerbings ntdjt fo, baß
man fid) 3U feljr wunbem barf, toenn es fieute gibt, bie fid) 3U brüden
fud)en. Sllfteb Dbblin fagt febr fdjön: „SBarum foH ein Sabriffflaoe
arbeiten? Üräge fein, bas ift bei ibm fdjon ein 3eid)en oon ÜJlenfdj--

liajleit".

Slbet felbft toenn bet 2lrbettswillen allet gut roärc, fo mürben uns,

folange wir bas ßanb nidjt aufteilen, bod) bie Stellen mangeln, in benen
bas ÜÖlilitär untergebtadjt ©erben tonnte. Daß bas SJtilttär fid) unter

foldjen 93ert)ältniffen mit oerboppelnber Energie weigert, fid) nad) Irjaufe

fenben 3U laffen, ift tlar. Ebenfo, baß oor allen bie ©roßgrunbbefitjer für
neue Lüftungen eintreten. 3<b betounbete ipertn 0. ©erladjs Slrtilel

in ber „2Belt am SJtontag", aber feine billigen Slbrüftüngsoorfdjläge

paffen nidjt 3U feiner fonftigen 2Beitfid)t. Slngenommen einmal, §err
v. ©erlad) 3. 93. toäte fetbet mit feinet gansen 3ufunft, feinem Ein=
fommen unb feinem Stteben 00m SBeftanbe bes SJittitärs abbängig,
mürbe er fid) nidjt weigern, alles aufsugeben, feine große gäbtgfeit 3U

fdjreiben, feinen gearteten Warnen als Sdjriftfteller, fur3 alles, um gans
rton oorn ettoas gans neues, bas er garnidjt liebt, an3ufangen.
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SBenn mir oetfudjen rooßen, 31t etteidjen, bajj Deutftfjlanb (Englanb
bte Stüftungstaft nidjt abnimmt, fo müffen mir butdjaus anbete Sßege
geljen. Sie SEßintftcr oetmögen gegen ein ftattes 9Jlü,ität ntdjts. Sie
paffen fid) il)m an, ober müffen gel)en. Unfet SJtilität abet tft nodj iminei

ftatt, benn unfet SDtilttät ftetjt auf 3U gut funbtettem SBoben, als ba& es

butd) eine Uliebetlage foroeit gefdjroääjt metben tonnte, bafe bie SDlinifiet

oetmödjten, es 3U leiten.

SBoljet abet tüljtt biefes ftatfe gunbament? ©etabe ienes ©nglanb,
roeldjes bie Slbtüftungsootfdjläge madjte, roat bei SBegtünbet unb
33antiet bet beutfdjen SDiilitätpattet. Unb nidjt nut bet beutfdjen, fonbetn

aud) bet ftansöpfdjen unb tuffifdjen. Gnglanb, non bem bie Slbtüftungss

uotfdjläge ausgeben, ift 3ug!eidj bet gtofje gtnansiet bet eutopätfdjen

SKititätpatteien. 3$ I)abe in einem bemnädjft etfdjetnenben Sluffatj bie

Summen 3ufammengeftellt, mit benen Cnglanb feit ben lefeten Zafyt*

öunbetten bie eutopäifdjen 2Jlilitätpatteten untetftiitjte. gtanttetdjs

3Küttät routbe gegen ÄatI V. finan3iett, bie beutfdjen Sßtoteftanten

im Dteifjigjäljtigen Ätiege gegen bas £aus £absbutg. Untet Sößütjelm

oon Dtanten unb Königin SInna routbe bas beutfdje SRetdj gegen
fiubroig XIV. finansiett. öftettetdj routbe in ben Sdjlefifdjen Ätiegen,
gtiebtid) bet ©tojje routbe im Siebenjährigen Ätiege finansiett. Um
1800 routbe ^ßteufeens, Öftetteidjs, SRufjlanbs SJiilitätpattei gegen gtanf=
teid) finansiett. 1914 roenbete fid) roiebetum bas SBtatt. Se^t routbe oon
neuem gtanttetdjs, Staliens, SRujjtanbs SDttlität gegen Deutfdjlanb

finansiett, Ijeute roitb bas polnifdje SDIüität gegen SRujjlanb finanöiett.

2luf biefet Sinansietungspolitit (Englanbs, batan tann gat fein 3roeifel

fein, fu&en alle eutopäifdjen 9Jlititätpatteten. (Es roäte abet üetfe^lt,

(Englanb tjietaus billige SBotroütfe 3U madjen. Gs roäte basfelbe, als

roofite man, oljne bajj man einen SBlttjableitet aufbaut, fid) beflagen,

bajj bet 231 ttj einfd)lägt.

£s roat mdjt möglid), bas ©erotttet abpfdjaffen, abet roit routben
bes SBlttjes bod) |>ett butd) ben SBlttjablettet. Die Ätiegsgefaljt tonnen
mit ebenfo nidjt abfdjaffen, abet roit tonnen fie oielletdjt ablenfen. ©e=
tabe bie 3inan3ietungspolitif fdjeint einen 3lusroeg aus bet SRüftung 3U
bieten.

34) bin Ijtetauf an anbetet Stelle nä^et eingegangen unb mödjte
Ijiet nut bemetten, bafe im antifen 5ltb,en ein gan3 gegenteilige! SBeg
bet ginanötetung befd)titten rootben ift. So roie ©nglanb feit 3ob>
ljunbetten bie eutopäifd)e Ätiegspattei finansiett, fo fjat Sßetitles um*
geteilt bie gttebenspatteten bet 9Iadjbatt>öltet gelblidj untetftütjt. Dutdj
biefe Umleitung bet Stnanjtetung abet roat 93ettfles bet einige SDtann
in bet ©efdjtdjte, fo roeit roit fie fennen, bet ben Ätieg sutüd^ielt. Des«
ungeadjtet tann nidjt gefagt roetben, bafj et iljn entgegen bet ©ntroidlung
bes Staates sutüd^ielt. Die eigenattige, rounbetbate, ben gtieben
ftü^enbe ginauaietungspolitif Slttjens lag oielme^t in bet ©ntroidlungss
rid)tung bes atljenifdjen Staates begtünbet. Db bie eutopäifdje 5iuous

jietung bes Ätieges in anbete SBatinen gelentt roetben tann nadj bet

3ltt bet atljemfdjen, ob,ne ba| bies in bet SRidjtung bet ©ntroidlung liegt,

tonnte etft biß 3utunft legten.

13



Dr. I Sdjulte-Mrting Ober nützlichen und

2Bir braueben bies aber gatnidjt abzumatten, bcnn mir tonnen btefe

5inott3tciung aud) unabbängig vom Staate notnebmen. SReidje Äauf=
mannsgruppen t)oben oftmals ben Ärieg ftnan3iert. (Ebenfogut tonnten

fie aud) jene ginansietung ootnebmen, bie bem gtteben bient. (Es gibt

jtets unb 31t allen 3eiten tetdje Snbufttiesroetge, bie febr ftarfes 3nter=

effe am Stieben b<*ben. 9<tid)t fo fel>r an ber Stärfe bet Srtebenspartei

bes eigenen ßanbes, fonbern baran, bajj ber ftörfcr gerüftete ÜTCadjbat

^rieben l)ölt. (£s gab cor 1914 febr reidje englifdje ^nbuftriesmetge,

meld)e bie Dppofttion gegen bie tnegsluftige beutfdje Regierung gern

gelblid) unterftüfct bitten, tueil bies in ibrem eigenen getbttdjen 3ntereffe

gemefen roäre.

3Jian mirb nun geneigt fein, 311 fragen, ob bies nid)t einer SBeftednmg

gleidjfomme. Dodj muß man antroorten: Die Seftedjungsfummen, bie

oorn englifd)en Staate für ben Ärieg gesablt toorben finb, finb enorme.

SBarum bat fidj barüber bis beute niemanb erregt? Dtefe Summen um-
gefebrt für ben ^rieben flüfpg 3U machen, ift eine gtofee Aufgabe. So
grojj, bajj unfete moratifä^en Siebenten, bie uns nid)t brüdten, folange

9Uefenfummen 3ur SBeftedjung ber europäifdjen Ärtegsparteien gc3al)lt

raurben, uns niajt gerabe bann befdjmeren bürfen, roenn oetfudji airb,

fte 3ur (Erbaltuhg bes Ötiebens 3U oertoenben.

2ßenn bie englifdjen unb ametifanifd)en ginansfreife begännen, eine

ben Staaten entgegengefetjte ginansierung bes grtebens ein3uleiten,

fo mürben bie Staaten meit eber in ber £agc fein, 3U folgen. SBenn

beute bie englifäjen unb amertfantfdien Äaufleute, bie in SKu&Ianb t»er=-

bienen roollen, bie rufftfdje griebenspartei unterftütjten, fo mürben ber

englifdje unb amerifantfdje Staat in ibrer Sinansierung ber polntfdjen

unb tftt)eä)ifä)en unb finnifdjen itriegsparteten fdjmer bebinbert werben.

Dies aber märe ein gortfdjritt non einer Xragmeite, bie mir beute nod)

gar nidjt ermeffen fönnen. Denn mir finb gemobnt, bie (Entmiä*Iungs=

rtdjtung bes Staates als nad) SBelieben neränberbar ooraus3ufe$en.

^ierburd) aber mürbe praftifd) oerfudjt, einer Gntmidlungsridjtung im
Staate 3U ©unften bes gtiebens fünftliä) eine anbete SRidjtung 5U geben.

SOßenn bie rufjifdjen gtiebenspatteien finan3iert mürben, fo tonnte

bies mit ber 3eit aud) unferer eigenen &riebenspartei 3ugute fommen.
3SieIe Ätäfte, bie beute bem 9HtIität pftiefoen, mürben nad) SJiufctanb

abmanbern, menn bort ber grteben gefidjerter märe. 3Ibet bies ift nidjt

ber ^auptgrunb, ber bei einer ruffifdjen 5ttebensfinan3ietung aud)

Deutfdjtanb mttttätifd) entlaften mürbe. Das ift tdelmebt folgenber:

SBenn bie Äaufmannfdjaft begänne, bie tufftfdje griebenspartei 31t

finan3ieren, fo mürbe bas potnijdje Sffiilitär fid) gar balb angriffsluftiger

Beigen als bas tufftfdje. 3ft dolens SDiitttät burd) bie ginanöierungen
ber Äriegspartei, bie oon (Engtanb unb Slmerifa ber erfolgten, bod)

bereits beute febr angriffsluftig. Die englifdjen Äaufleute aber mürben,
nadjbem fie bie tufftfdje griebenspattet finansiert bätten, verlangen,

bajj ber $oIe hid)t auf englifdje Äoften ben SRuffen angriffe unb jo bie

griebenspartet mieber oernidjte. Sie forbern bies beute fd)on, mürben
aber nod) meit ftärter in ibrer Dppofition merben, menn fte ibr föelb

an bie 5in«n3ierung ber ruf|i|d)en griebenspartei gelegt bätten. Die
Äaufleute mürben in biefem ßatte fogar bamit beginnen, im ©egen=

*
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fafce sum engltfdjen Staate, bie polnifdjen griebensparteien 3U finan=

Veten. (Englanb unb Slmertta aber toiitben bann gesroungenermajjen

bie ftinansierung bet Sltititärpartei einteilen, ober bod) fet)r befdjränten

müffen, benn beibe Staaten finb oon ben Äaufteuten abhängig. 2luf

biefe SBetfe aber toiirbe bie beutfd)e SHUttärpattei ßuft betommen. Sie
mürbe ot)ne jebe 9lüftungsoermer)rung erftarfen. Denn bie Stätte bei

ÜHÜitärpattet ridjtet ftd) nid)t nad) ber abfotuten Stärle ber Lüftung,

fonbetn nad) ber telatioen. Gein Staat fann feljr fdjmad) gerüftet fein,

unb besungeadjtet bod) eine fet)r ftarte SDlttitärpartet baben, nämlid)

bann, menn in anbetn Staaten bie Lüftung nod) fd)tt>äd)er ift.

<5erabe bie Jatfadje, bafj bie beutfcfje 9JliIttätportei einjtg burd) bie

5inan5terung ber grtebenspartet bes STtadjbam erftarten mürbe, mürbe
bie aSerantafjung für bie Äaufmannsmelt roerben, aud) unfere griebens*

partei su ftärfen. Dies märe für Deutfdjlanb ein SBorteil non unermefc
ttdjer Iragtoeite. Daburd) toürbe eine fianbauftetlung entinidlungs*

gemäß eingeleitet merben tonnen. Daburd) mürbe für unfer fianb nor-

ausfid)tlid) eine 95Iüte eingeleitet merben, oon einer Sd)önr)ett unb
Stärfe, bie mir beute nur at)nen tonnen, menn mir nad) ipetlas fet)en,

nad) jenem ßanbe, bas einft biefe ginansterung bes griebens unter

Berittes ausgeführt f)at

SHlerbings mürbe jum Sd)utje bes beutfd)en griebens bann mieber

notmenbig merben, aud) Srantreidjs Jrtebenspartet su finanjieren.

Denn bie Sd)mäd)ung ber SBttlitärpartet in bem einen fianbe 3iel)t

automatifd) bie Stärtung ber Äriegspartei anberer ßänber nad) fid).

60 mürbe 3. 33. aud) bie japanifdje grtebenspartet finan3iert merben
müffen, fobalb bie ruffifd)e finanoiert morben märe.

SJian mürbe in fortfd)reitenber Simulierung auf bet einen Seite

bei (Snglanb,.auf ber anbern Seite bei Slmerifa tanben.

Die 3nbuftrten mürben oor bie Slufgabe geftetlt merben, 3umSd)luffe
aud) bie englifd)e unb amerifanifdje griebenspartei 3U finanzieren. Dies
mürbe jebod) Sdjmierigteitcn bereiten. (Es ift oorausfidjtlid) mößlid),

ba|j englifttje unb ameritanifdje Äaufleute — fie morjl tommen an erjler

Stelle in 5*08« — bie griebensparteien ber gan3en SBelt firtansieren.

Ob fie aber in ber ßage finb, bie engttfdje unb ameritanifdje griebens-
partei 3U finan3iern, muß bejtDeifelt merben. Die Äaufleute t)aben biers

oon teinen biretten 33ortcil metjr unb auf ben sutünftigen läßt fid) nid)ts

aufbauen, aud) beim Kaufmann ntdjt.

Die ©efafjr, meld)e in biefer Slrt gtnansierung ift, bajj bie

englifd)e SKUitärpartet, fetbft menn (Snglanb bie Lüftungen garnidjt

oerftärtte, auf biefe SBeife 3U ftarf mürbe.

Diefes 5tnmad)fen ber Äriegspartei bes eigenen ßanbes ift eine ber

gefabroollften folgen ber gtnansierung ber griebensparteien in ben
9lad)barftaaten. Dura) bie Säjmädjung ber Äriegsparteien ber 9tad)bar=

ftaaten ift einft bie Äriegspartei "ütljens mit fo erfdjrecfenber Sd)netlig=

teit angefd)motlen, bajj fie nad) tur^er 3ett fd)on bie gan3e griebens*

finansierung 3U binbern oermodjte.

3Benn ber englifdje Staat beute bie griebensparteien bes europäifdjen

Äontinents finan3ieren mürbe, fo mürbe aud) bie englifdje Äriegspartei

fid) naturgemäß oerftärten. Dies 3eigte fid) einft in 3ltt)en oor allem barin,
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bajj bic 93et)auptung, bie (Selber für ben ^rieben tDÜrben ungeredjt unb
on falber Stelle oerteilt, Soben gewann. •

Diefe SDteinung würbe »on 3ar)r ju 3at>r ftärter. Wan fragte immer
nadjbrüdlidjer, W03U ber atbenifd)e Staat fein ©etb an frembe Staaten
fortwerfe. Die Slufbedungen über bie ^Betrügereien in ber 8riebens=

finansietung mürben aud) in Gnglanb, bas (ann man »orausfagen, gar

balb eine ftcr)enbe Slubrif in ben 3ettungen bilben. ©s ift jmar bes

öfteren nadjgewiefen, bafj allüberall gletd) tuet 93efted)ungen nortommen.
5lber alle SSeftedjungen in SRegterungsfreifen werben ftets erft bann be*

mertt, toenn bie Dppofition ftarf genüg ift. SBenn ein 93olf beftimmten
SRegierungsfreifen Unterfdjlagung unb SBeftedjungen naäjweift, fo Reifet

bas md)t, bafe in biefen SRegierungsfreifen bie Seftecr)ltci)tett über*

t)anb narjm, biefe ift melmerjr, bei gleülj bejablten Sßerfonen, ftatiftifd)

nachweisbar überall gleid) t)od). Sonbern es geigt fid) r)ierin, bafj bie

Dppofition gegen biefe SRegierungsfreife wäd)ft.

©ewtfj mürben, genau fo nrie in Sltljen, aud) in Gnglanb weit*

fdjauenbe ÜDiänner auftreten, um bas Sßublifum barüber aufsufläreu,

bafr bie griebensfinanäierung nötig fei. Slber biefe 3lufflärung toürbe

gans nutjlos fein. Denn es ift tein SJtangel an (Einftdjt, roeldjer im 33olte

bas SBacrjfen ber ftriegspartei neranlafjt. Die öffentliche SJieinung eines

SBolfes ift in oielen Süllen abhängig oom Stanbe ber ©leid)gewid)ts=

läge, ßeiber fwben mir uns hierüber bis r)eute nod) garnidjt informiert,

fonbern bie Sdjeingrünbe für ben wahren ©runb eingefetjt unb fie burd)

Slufflärung gu befeitigen gefudjt. Die ©efd)id)te geigt aber, bajj, fobalb

bie ©letd)gewid)tslage für ein 33oll eine fd)wad)e 9Kilitärpartei idjafft,

bas 93olf gan3 non felber politifd) aufgeflärt ift. Die ©ntwtdlung cer=

fcrjltejjt nur jenen SBölfern bie Slugen, benen bie 9Beitfid)t bod) nid)ts

nütjen roürbe, toeil bie ©leid)gewid)tslage ir)re milttärifdje Starte unb
bamit ir)ren Untergang begünftigt. 93ölter mit retatio ftarfer SRilitär*

partei taumeln ftets blinb in ben Slbgrunb. Slber bie 2lnfid)t, ba& 5tlug=

tjeit unb Slufflärung fie retten tonnten, ift oöHig t»erfer)It. 93ielmer)r ift

es gerabe umgefer)rt : SOßeil alle 2Bettfid)t biefen 33öltern bod) nidjts Ijelfen
tonnte, tarum finb fie blinb. Die Statur mad)te oon 1906—1914 nid)t

ben Gnglänber politifd) tlug unb ben Deutfdjen politifd) blinb. Sonbern
bie (Enturidtung mad)te jenes SJolf fetjenb, bem bas ©efid)t nü^te. Dem=
jenigen aber, bem bod) nid)t 3U helfen war, bem fürgte fte bie Reiben
bes Unterganges burd) 33linbt)eit. 9iur ganj oereingelte Snbinibuen
ftet)en beim Untergänge ihres 93oltes bänberingenb. Sie finb burd)

irgenb welches ©efd)id ber allgemeinen Slinbt)cit entgangen. Diefe
wenigen nun fud)en oftmals mit Xobesmut it)t SBolf, bas fie in ben
Slbgrunb eilen fet)en, nod) aufguljalten. Slber xt)t beginnen ift im Äeime
unfruchtbar, weil es an gang falfd)er Stelle anfefct. SBei fortfd)reitenber

politifd)er Crtenntnis wirb man gerabe biefe einfidjtigen 3Känner als

gro^e Sä)ulbige erfennen. Unb gwar beswegen, weil fie bas SBolf burd)

unmöglid)e 3Hittel ju retten fudjten. Statt oort)er erft gu erfunben, ob
ein politifd) blinbes 93olt burd) ©infid)t aud) 3U retten ift, jammern fie

über bie 93linbr)eit bes SBolfes. Sie nerwenben 3cit unb oft t)or)e SBe=

gabung in nutjlofen Siäten unb Sluftlärungen. Diefe 3Hänner werben ber
9lad)welt einft erfdjeinen wie ßeute, bie beraten, ob man es am Sonntag
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regnen laffen foHe ober ntcfjt, bie t)aartlem bic 3eiten nadjmeifen, in

benen Wegen unb Sonnenfdjein für Stobt unb fianb unb im 93erJ)ältni&

jueinonber am günfttgften mären, unb bie bann auf Srfolg hoffen.

SBieotel 3«it ift cor 1914 auf bie Stärfung ber engttfdjen, ber

beutfdjen griebensparteten oermenbet morben. 93on 1906—1914 mar
ndjeju gons (Englanb einig, bttfe abgerüftet merben müffe. SBürbe man
ni<f)t glauben, bajj biefe $atfad)e uns alle enblid) borüber auftlären

mü&te, bajj Srtenntnis in ber Sßolitif sur Slnberung ber 2age nidjt ^in»

retdjt, ba& bie Slufflärungsorbeit, felbft menn erfotgreid), gor ntd)t in

allen gällen ben Crfolg |oben fann, ben man fid) blinb oon iljr oer-

fpttdjt.

SBenn bie ©letdjgemtdjtslage es suläfet, fo ift ein Soll gons oon
fetter über bie SRüfclidjfeit ber 2lbrüftung oufgeflört. ©erabe borum mar
Snglanb oon 1906—1914 jtd) über bie 9tütjlid)leit ber Slbrüftung Hör,
weil biefe (Erfenntnis in ber ©ntmidlungsrtdjtung bes englifdjen.

Staates lag.

Diefe ©rtenntnts ©nglanbs aber mar burd) bie Störte her beutfdjen

Äriegsparteten erft ertauft. Die SBtinbt)eit Deutfdjlanbs bejatjlte ©ng=
lanbs ©rtenntnis. 2Jtel)rere t)unbert 3ab^re finanaierte ©nglanb bie

Äriegsparieien unb bamit bie SBlinbljeit bes Kontinents unb oermodjte

es l)auptfäd)ltd) aus biefem ©runbe, felber meitfidjtia, 511 fein, Slbrüftungs*

tjorfdjläge 3U madjen ufro. Dajj es 3lbrüftungsoorfd)läge mad)en tonnte,

ift gerabe bie golge baoon, bafe es bie Äriegsparteten bes Kontinents,

finansierte, fotoie es eine öolge von Sittjens griebesfinanaierung mar,
bajj es mät)renb feiner tatfäd)tfd)en Slbrüftung, obmotjl Berittes heftig;

barauf brängte, nid)t oermodjt bat, 2lbrüftungsnorfd)läge öffentltd) 311

unterbreiten.

ipieran möge man ermeffen, mie billig ©rtenntniffe in ber Sßolitit

ftnb, mie nufclos 3lbrüftungsoorfd)läge finb unb rote roenig fte als ba&
3eugnis für bie 3Jtöglid)tett einer Slbrüftung in grage tommen. 2lb*

riiftungsoorfd)läge ftnb ein SJtadjtmittel. SKan roirb es ftd) taum nod)

länger oerl)et)len tonnen, bafe fie bie Lüftung et)er oerftärten, als bafe

fie biefelbe 5urüdfd)raubten. SBenn ©nglanb je roirtlid) abrüften füllte,

|o roirb es 3u biefer 3ett mal)rfd)etnlid) ebenfo une einmals bas ab»

rüftenbe 3ltt)en nietjt mel)r in ber 2age fein, Slbrüftungsoorfdjläge 3U
unterbreiten, ^ebenfalls ntdjt, folange es, gleidjmte 3lti)en, ol)ne äußeren,

3toang abrüftete. Die ©leid)gemid)tslage mürbe bies Ijtnbern. Der freu
mtllig abrüftenbe Staat ift ber ftärtfte Staat. Slbrüftungsoorfdjläge aber
ftnb bas SJfittel bes fd)mad)en, ber fid) burd) Grmerbung oon Snmpatt)ien
billig neue 3Kad)t fid)ern mufj. SBenn toir nun aber bei ben oorftet)enben

Crmägungen für bie 3ufunft beforgen müffen, bafj
:
bie englifd)e Äriegs-

Partei mäljrenb einer 5riebensftnan3terung bes Kontinents 3U ftart

merben roirb, fo bürfen toir auf ber anberen Seite oielteidjt Ijoffen, ba&
ju bei 3cit, mo bie englifdje SDiilitärpartei bem Äontinent gefätjrlid)

©erben toürbe, bie GntioidIungsrid)tung ber gansen ginan3ierung be&
Äontinents fotoett geänbert roerben tonnte, ba& ber Äontinent nun
ftinerfeits bie englifd)e griebenspartei ju finansieren oermödjte.

©efäbrlid) mürbe Gcnglanb einem fd)tDad)en Suropa 3ubem nie merben
tonnen, benn ein militärifd) fd)mad)es Guropa oermödjte fid) gegen ein
ftartes gnglanb 3U einigen unb es 3u befiegen.
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Mürel Kojnal Ift das Volh zur

Aurel Kolnai:

Tft das Volk zur Demokratie reif?

1. 3m SBcgc ber bemofrattfdjen SBeftrebungen taudjt oft ber Stnmanb
auf, t>a% bte Demofraiie an ftä) pnat fä)ön unb ebcl märe, boä) fei bas
SBolf bap nod) nidjt reif. Diefe Argumentation übt auf 3aljlreid)e auf*

rtdjttge Slnljänger ber Demofratte eine läljmenbe SBirfung aus. 9ln=

fdjeinenb nämlidj ift an iljt oiel 9ltdjtiges. Sßem follte biefer ©ebanfe
entgangen fein, ben bie Äursftdjtigfeit, bie Äteinlidjfeit unb bie 33ös=

milltgfett eines fo großen Xeils ber 3Jlenfdjen verbittert twben? Die
nidjt genug fritifdj Denfenben fönnen aber burdj bas fopljiftifdje

Sdjimmern eines jeben politifdjen 3ormprobtems äljntidjen Clja-

rafters betäubt roerben: (£|trem unb ÜJlittelmeg, SBudjt unb 93orfid)t,

Stänbigfeit unb SBeränberttdjfett ufm. fpielen in ben politifdjen 2Bort*

ftreiten eine Slotle, bie ber ber eigentlichen inhaltlichen 5'ogen nahe
fommt. Dem SBefen nadj ift aud) bie ÜRetfe sur Demolratie ähnlich ge*

artet, ba fie bodj oon ber SRidjtigfeit ober Unridjttgt'eit ber Demofratte
prin3ipiell unabhängig ift; pfndjotogifd) ift es aber flar, bajj ihre (Er*

örterung aud) tiefere Probleme ber Demofratte erhellen mag. Sie fdjeint

uns alfo fetnesmegs mü&tg 3U fein.

93or allem nerfudjen mir, ben angeführten (Einmanb 3U (Enbe 3U

benlen. Die Demolratie ift gut, fie muj} erreicht merben; bas SBolf mujj

aber basu erft reif merben. SBorauf ift baraus 3U fdjltejjen? Dajj man
bas 93oIf 3ur Demofratte erstehen mufe. Dtefe Sirbett foll ein Clement
bes Crringens ber Demofratte fein. Die SBortfüljrer bes (Einmanbes
beionen biefe Sßhafe bes ©ebanfenganges fdjon meiftens mit geringerem

(Eifer. Dodj ftecft eben biet bas pofitto SBidjtige. SBirb bas 33olt oon fi<h

felbft reif merben unb unter meldjen Umftänben? SBas mag bie gunftion
einer bemühten ftaatsmänntfdjen Jätigfeit fein? 3" meldjer 23e3teljuiHj

loerben bas SRetfroerbensurDemofratie unb bie 93ermtrf =

lidjung ber Demokratie 3U einanber fteben?

(Es fdjeint ftar 3U fein, baff bas ruljige 2lbmarten beffen, „mte bas
Sßolf reif mttb", gerabe3u fomifdj toäre. SBäljrenb man »on bem 3"bi=
oibuum etma fagen bürfte, bafe es mit 18 Sehten 3_ur felbftänbigen

SQßabI feiner Religion unb mit 24 2>af)ien 3ur felbftänbigen Ctrmaltung
feines 93ermögens, fobann in etlidjen Sab^hnten 3um Xobe reif toerbe:

toäre ieber analoge 93erfudj betreffs ber SKenfdjbett, ja einselner RuU
turen unb SBötfer lebtglidj ein Spiel. Das 33olf mujj 3tetbemu{3t erhoben
merben. 3luf meldje 9lrt jebodj? SJtit politifdjen (Einrichtungen, gefelt=

fd)aftlid)en ßebreinridjtungen ober meb,r inbioibuell? Dies müffen mir
nidjt umfaffenb beantrcorten. Dafe jebe Verfügung, bie bie Slrmut unb
Unnriffenbeit oerringert, nü^lid) ift ; bafj bie 5Büd)er unb bie inbinibueUe
CSrgietiung unentbebrlid) finb, roiffen mir immerbin. Uns mirb eben bas
nur berühren, roie fid) bie Gntroidlung ber Demofratie unb bie Csr=

bebung 3U einanber ftellen.

2. Das gröbfte öftrem ber Unreifetbeoric mürbe befagen, baß mit
ber Demofratie fd)leä)tf)in nidjt eingefe^t merben mug, fonbern es märe
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auf bas ooHftänbtge SRetfmerben bcs SBoltes 3U motten unb iljm borouf

bie Demotratie 3U gemäljren.

Dtefe Sluffaffung tft gtetdjermajjen nah) unb unfittlid). Sic ift naio,

mett bod) jeber beffen bemufet tft, bajj es unmögttd) märe 5U etwas reif

5U merben, oljne fid) baran im entfptedjenben SJlafje 5U gemöljnen. Stellen

mir uns oor, bajj ein Jüngling Ms ju feinem 24. fiebensjaljr in einer

„tbealen" gelb», eigentums- unb tontürrenslofen fommuniftifdjen ©e=

meinfdjaft erjogen morben märe unb — merfroürbigermeife — bas
Uiioeau eines 24 3<tljre alten Durdjfdjnittsmenfdjen unferer ©efellfdjaft

erreidjt Jjabe. Äönnte man if)n auf einmal in unfere ©efellfdjaft oerfetjen

unb bie a3ermaltung eines großen 93ermögens iljm anoertrauen? Ober
um einen weniger treffenben 93ergleid) 3U gebrauten, tonnte man je*

manben 3U einer mätfjttgen SBlatterneinimpfung baburd) reif madjen,
bap man iljn gut ernähre unb feine ©efunbt)eit unb Äraft jebermeife

fteigete, oljne aber nur ein Sltom 23Iattetnlnmplje in fein SBlut 3U

fprttjen?

SBir glauben übrigens, bafj jene tommuniftifdje ©emetnfdjaft aud)

in anberer £jtnfid)t feinen jungen Wann probateren mürbe, ber bem
2Kenfdjen fetbft unferer traurigen 2BeIt gemadjfen märe. Dod) ift bies

SBeifpiel ntdjt midjtig; midjtig ift nur, bafc bie lulturelle Gntmidlung
oljne ein gemiffes Ausüben ber Demokratie unbentbar ift. HJlatfiemattt

lernen mir, inbem mir redjnen; ßefen, inbem mir fdjteiben; unb Stttltd>

feit, inbem mir Ijanbeln. Das 3SoIf oermag bie Demokratie berart
nid)t 3U erlernen, bafj jeber tun tonne, mas er miH; aber aud) berart
nidjt, ba| man SJiatljematif unb §t>giene, ja aud) SBotjlmolIen unb
91 edjtsgefüljl lerne. Darüber fotl einftmeilen bies genügen.

Jene gemiffe ejtreme 3luffaffung ift nun ntdjt nur naio, fonbern
gleidjfalls unfittlid). Denn es ift unfittlid), uns ben anbern als SRidjter

auf3U3mingen, bie fid) bamit befd)äftigen, ob ttjre 3Jlttmenfdjen 63m.
SSolfsgenoffen bereits reif genug ba3u feien, ftd) fetbft 3U regieren. 93Ian

barf bie Sadje nid)t fo bequem nehmen. SBir bürfen uns nidjt 3U Dienern
bes SMtes ernennen, bie feine jntereffen tjüten, benn fo merben mir
oermutlid) 3U Üurannen bes SBolfes. Site bürfen mir oergeffen, bafj

mir SJittgliebcr bes SBoltes finb, unb menn mir meljr Vernunft
unb ©eredjttgfeitsftnn befUjen, als beffen Durdjfdjnttt, fo ift es unfere
5ßflid)t, auf biefer ©runbtage bas 33oIl su trtttjteren unb 3U Derebeln,

bodj ift es oöHig unfittlid), auf biefer ©runbtage bas 93olf in Äned)tfd)aft
3U Raiten. Seine ÜJietnung lann jebermann äußern. 9Ber fid) mirtlid) 3«
Sütjrung berufen fütjlt, tut aud) red)t, menn er fid) melbet unb er*

tennen läjjt. Dod) über bie greitjeit feinet 2Hitmenfd)en entfdjetben

bürfte nur ein Unfehlbarer, foldje aber gibt es nid)t. Dafür tann alfo

niemanb bie SBerantroortung auf fid) nehmen.
3ebe Regierung, bie in einer nidjt oottfommenen Demotratie mirft,

möge fid) als ungefefcltdj unb im moraltfdjen Sinne tranfitorifdj be*

ttad)ten
; fie möge fid) nidjt über jeben oerbradjten lag freuen, jonbem

oielmeljr fdjämen; fie möge fid) nid)t SBater bes 93oIfes nennen, benn
fold) einer ejiftiert nidjt unb tut aud) nidjt not; fonbern fie foll bes pein=
litf)en, müljeooflen, burd) Äompromiffe fdjreitenben SSßanberns in bas
:9?eid) ber Demotratie in feinem oollen Osrnft gemaf>r merben. Unb fie
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foll ben SOßeg mit feinem SBortoanb oerfumpfen — toosu jebe Stegterung.

mebr Neigung fyat, als 311m eventuellen Übereilen. Ulan roirb bagegen
bie SBolfdjeroiten einroenben. Dod) meinen mir, ba& gerabe bie SBotft^e-

rotten trjpifdje Vertreter bes 5ßrttt3tps ,,©rft Steife, bann Demofratie"
[tnb. Die bolfdjeroiftifdje Sbeologte roill bie ftrablenbe ftreibeit burd) bie

ftnfterfte Diftatur erreidjen, bie „roabre" Demofratie burd) bie ooH=

ftänbtge Slufbebung ber Demofratie: fur3, roie es Centn felbft fagt,

jxe rotU „bie 9Jtenjd)en aud) gegen Ujren SBiHen erlöfen". Darin ift bie

gan3e tiefe Unfittlidjfeit ber neud)riftlid)en 2lntid)riften enthalten.

SRa'n mag eine oerftumpfte SJlaffe anfangs gegen tljren unmittel^

baren SBiUen 31U Selbfterlöfung anreisen, aber ntdjt erlöfen. Diefes-

©tlöfen fübrt in bie SSerbammnis.
3. SJtan barf alfo bie Demofratie nidjt utoptfttfd) auffajfen, als einen

3uftanb, ber nadj ©rfütlung geroiffer SBorausfetjungen roie eine Offen*
barung eintrete. Dies ift eine ©inftetlung berfelben Statur rote bas
Dogma ber fofortigen 33erroirflid)ung. SBetbe ftreben sur 3auberei, bie

Schaffung ber Demofratie fann aber nur eine taftlos fort[d)teitenbe,

bebaute, bod) rabifale 91 r b e i t fein.

Diefe Äonseption birgt nun bie Slotroenbtgfett nod) einer Unter-

fdjetbung in ftd). Solang mir bie Demofratie als eine jtd) in etlid)en

abmimfttatioen ©tnridjtungen erfd)öpfenbe Staatsform interpretieren,

roirb jene med)anifd)=mgftifcf)e Storftellungsroetfe immer nafje liegen.

SBabrltd), man mag barüber ftretten, ob bas 33olf 3U bem allgemeinen
3Baf)lred)t, ob es 3U bem Sdjrourgeridjt reif fei. hingegen bot es bereits

roeniger Sinn 3U fragen, ob bas Sßolf ba3u reif fei, bajj feine © e =

famtbeit unb alle feine Seile in jeber SßbaU ibtes
fiebens ftd) felbft regieren, roorin natürlid) fd)on bie befannte

ftormel enthalten ift, bajj bies 3um 9iad)teile äbnlid)er Selbftoerroaltung

oon anbern ntdjt gefdjeben fann. Die allgemeine Slutonomie umfaßt
fdjon bie ÄontroHe.

Dasu fann man jebod) fdjroerltd) reif fein. Diefe Demofratie ift,

ober ift ntdjt. 9Benn ja, fo fann ebenforoentg oon SReife bie Siebe fein,

mie eine oottfommene fiofomotioe 3um Batzen auf ben Sdjienen, ein

mädjttges ©eroittet 3um loben nidjt unreif 3U fein oermag. SBenn fte

nidjt ift, fo ift eben ber gebler nur, bajj fie nidjt ift.

SJian fönnte bagegen einroenben, bajj all bies ein leeres ©efdjroät}

fei; es nerftebe fid) oon felbft, bajj, roenn alles gut ift, fo alles gut ift,

biefer ibeale 3uftanb mujj aber ein in ©inrtdjtungen fft^ietbares
materielles Subftrat beftfcen; bies roteber foHe man nidjt in einer un*
entroidelten ©efeUfdjaft geltenb madjen, ba man baburd) nur eine oöfltge

Uluflöfung e^ielen roürbe. Somit roäre bas ©lement ber SRctfc aber-

mals in fein oolles Stedjt getreten.

2Bir aber roerben biefem SBetnunftfdjlufj gegenüber bie ©rfegung
ber „formellen Demofratie" mit ber „tranfsenbenten Demofratie"
f.'genbermafjen 3U bebaupten tradjten:

SBürbe irgenb ein grobliniges, einfad) gegliebertes Softem ber ©in»
ridjtungen ©egenftanb ber Unterfudjung bilben, fo roären bie S3er=

roirfltdmng bes Softems unb bie ©rsiebung ba3u atemltd) lofe 3U*
fammenbängenbe Operationen; oielleid)t roäre erft bi* ©rsiebung, fo-
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bann bie 93erroirtltd)ung ^roedmäBtg 3U erlebigen, galten toir ober bie

überaus Derroidelte Drganifation ber ©inrtdjtungen mit gröjjerm unb
fletnerm Äretfe ber gunttionsetntetlungen unb ber ipanblungsfäjemata

(bie tranfeenbenre Demotratie) oor Sluge, fo erfd)eint uns bie roefentlidje

ober gar 3ettlid)e Trennung ber Spnblungsform unb bes Seelemnljalt&

als ein oollftänbiger Slonfens. ©oentuell tonnte man jemanbem bas-

Umgeben mit fiogaritbmen erftären, oljne ba| er oorber 3WulttpIi=

fations=, Sßotensterungs* ufro. ©jempel gelöft Ijätte. Dafj aber einem

bas ganse ©efüge ber Sllgebra unb ber Sttftaüefimalredjnungen, mit

ben 3ugebörigen SBerfaljren, tnptfdjen Strutturen, felbftänbige 9teu=

Orientierung erroünfdjenben fiagen ins 931ut übergeben follte, obne ba&
er fid) mit Rapier unb Sdjretbseug in ber §anb von Stufe su Stufe

barin einarbeiten mürbe: bies fann lein BKatbemattfer ber SBelt

glauben. (Slujjer, toenn es fein gebeimer 3töed ift, bajj toemger gute

SRatbematifer entftünben unb feinen SRubm berrtngerten . . .)

Sinnen nur nod) ein roentg roeiter nad), fo finben roir bie SBetonung,

ber tranfsenbenten Demotratie immerfort u>td)tiger. SBäbrenb bie for=

melte Demotratie äbnlid) rote ein tedjnifdjes SDtittel, tote ein oon au&en
ber 3roi[ä)en bas 93otf geroorfener ©egenftanb ju fein fd)eint, ber in

fad)oerftctnbigen |>änben gute Dienfte 3U leiften tiermag, in profaner
ÜJiadjt aber 3um gludje roirb, bat bie tranfsenbente Demotratte oon
jenem 3auberlebrlings= unb ©oIemd)aratter nidjts an fid), fonbern fie ift

eine organtfä) entnadelte ©eftaltung bes oöllifdjen fiebens, bie nur
einen Sinn baben tann unb bie aud) bie je unbebingt notroenbigen

©inrtdjtungen, ted)ntfd)en SHittel, foroie bie entfpred)enben 3Jlentalitäts=

eigenfd)aften in fid) fd)liejjt.

Demgemäfj finb bie sroet Arbeiten, ber Stusbau ber Snftitutionen:

unb ber ber Äultur, in engfter gegenfeitigen Sßerfnüpfung; unb ber

Sinn bes ©inroanbes „Das 93olt ift sur Demotratie nod) nid)t reif"

roirb fomit auf bas folgenbe rebusiert: Die Demotratte mufc
etneroirflidje unb integrale fein. Die aus ber gansen Dr=
gantfation geriffene, rein med)anifd)e 93errotrtltä)ung einselner (Elemente:

ber Demotratie tann für fie als ganse einen fd)äblid)en ©influfo baben.

Diefe (Elemente tonnen bauptfäd)ltd) ©inridjtungen fein; jroar betlagt

man fid) aud) über bie üftadjteüe bes erfatflofen 93erfd)roinbens ber

Sleligiofitüt. 9tun ift aber unfere 8tomel ntdjt einfeitig tonferoatto, roie

jene anberc, fonbern fie ift aud) mit ber anberen ©efabr bes rabitalen
£anbelns: mit ber 93er3ögerung, mit bem SBerbarren bei ben ißbiafen,

mit ben Sdjeinreformen im reinen. Sie besetdjnet natürlid) leinen

aJlttteltoeg, fonbern bie ^ßolitit bes ooHtommenen fritifd)en Durd)bentens
unb ber bie großen 3üge unb bie ©injelbetten gleidjerroeife oor 3lugen
l)altenben Äonftruftion.

(Ein legtet 3roeifel roäre nod) 3U befeitigen. Scmanb mag fo fpredjen

:

95om Stanbpuntt ber tranfjenbenten Demotratie aus $abt it)r fßd)t.

Dod) biefe felbft, obroobl fie einen oiel beträd)tlid)eren letl bes gefeHfd)aft=

lid)en fiebens umfaßt, als bie formelle Demotratie, entbält bas ©anse
bennod) nid)t. ©s roäre felbft bas nid)t unbentbar, baß bas 93olt gar pr
tranf^enbenten Demotratie unreif roäre, inbem es babei 3roar treu

ftanbbalten, fein materielles unb geiftiges Siioeau aber banebft finten
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würbe; toäljrenb auf einem fjöljeren ©rabe bet gemeinten SBilbung bies
nid)t gefd)äl)e.

Dem ift aber fo, ba% oljne einen feljr l)oI)en SBübungsgrab bie tran=

fsenbente Demofratie ntd)t einmal öuftanbe su fommen oermöd)te. Die
ßmtoenbung oerroedjfelt fte immer nod) mit ber formellen Demoftaite.
Sie gilt aud) für bas 2Birtfd)aftsleben ; fte »erträgt jtd) nid)t nur mit
bem ©tofjgtunbetgentum unb bem Kommunismus, fonbern aud) mit
bem fog. Kapitalismus md)t. 3n tb,r Ijanbelt ein jeber nad) feinen

3ntereffen, mujj alfo feine 2>t»tereffen fennen. Sie besiegt fid) gleichfalls

auf bas internationale ßebett; internationale Ausbeutung ober 3fo=
lierung bulbet fte ntd)t. Sold) eine ©efettfd)aftsorbnung ift bas etngtg

logifdje Korrelat ber wirtfd)aftlid)en Sfiefjtprobuftion. 3" ifc §at jeber

maximale Urfad)e unb aJiöglidjfeit gur Döllen (Entfaltung feiner 8räl)ig=

leiten. Unb ba eine getoiffe SJleljrprobuftton bereits gu ber Sd)affung
biefes 3uftanbes unentbefjrltd) ift, fällt ein toie immer gearteter 3lnta=

gomsmus ber ÜJieljtprobuftion gegenüber au|jetf|alb ber ©rengen ber
iDtbgltd)fett, ja bas gerabe ©egenteil baoon ift roaljr. SJlit einer finlenben
9lid)tung fann bie tranfjenbente Demoitatie toeber einfeijen nod) fort*

gefefct werben. Die ÜJleljtprobufUon betont bie ftabilen
SBertergebntffe, bie tranf3enbente Demofratie be =

tont bie Struftur einer unb berfelben gef ellfd)af t*

lid)en Realität.
4. Um bas SBilb abprunben, enoäljnen mir nod) einiges, bas bie

3ßfnd)ologie bes Siebentens „Das SBolf ift nod) nid)t reif" genannt
werben tonnte. Dajj biefe SBeforgnis aus fold)en Äretfen su Ijöten ift,

bte aud) für ben bemofratifd)en ©nbswecf nid)t fd)wärmen, mag {eine

5ßertDunberung erwecfen. 3o>eifelsofme f)at aber bie Slusrebe einen ge=

räumigeren §tntergrunb. Diejenige SBeljauptung gefeilt jid) gewöfmlid)
iagu, bajj bie ÜDteljrljeit bes Sßolfes (Ijier toitb bie SJieljrljeit plöfclid)

roidjtig!) bie Demofratie gar nid)t wünfd)t, bajj man fie mit ©ewaft
ol)nebies nid)t t)erwtrflid)en fann, bajj fte aber, fobalb bas SBolf baju
teif getoorben ift, „oon fid) felbft" guftanbe fommen wirb. Solang man
barunter einige bemofratifd)e ©inridjtungsflosfeln oerfteljt, fpred)en

mand)e Umftänbe für biefe Meinung. Slttem unfere tranfsenbente Demo*
iratie erforbert bereits, bajj aud) ber 2lft tljrer ©eburt maximal bemo=
fratifd) fei, alfo nid)t nur bajj eine je größere Sflieljrljett ba3u pafft» bei*

trage, fonbern aud) bafc ber SBunfd) ber SÜleljrljeit je ausgeprägter, bas
Opponieren ber 3Htnberf)eii je weniger fd)arf feien ufw. (Die 3lb=

ftimmung „ja ober nein" über eine grage ift ein nottoenbiges Übel; bie

Cntfdjeibungen mit 101 gegen 100 Stimmen gehören ju ben erbärm*
lid)en, obwoljl fd)wer p befeitigenben SRubimenten ber formellen Demo*
fratie). Der Quietismus bes gegnerifd)en ©ebanfens ift befonbers
lennseidjnenb unb geugt für ein grünbltcfjftes SJttjperfteljen ber Demo*
fratie. (Eine gefährlichere gälfdjung ber Demofratie als ber ftarre,

ftimmenaäljlenbe Formalismus ift jener rücfläuftge, aumeift d)aut>i«

niftifd)e Äommunismus, ber immerfort über 93olfsfeele, SBolfsgeift,

immanente Gcntwtcflung bes SBolfes gerührt wirb unb vor jeber „inbi=

DibueQen, rationellen Störung biefer $>etligfeit" forgfam warnt. Diefe
fünftlerifa)e Iljeorie erlaubt uns 3U f>errfd)en, geftattet aber nid)t, bajj
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mir mit unfern SBolfsgenoffan ebenbürtig agitieren; fo tief anttbemo*

Irattfd) ift jie.

Diefer moftifdje Quiettsmus burd)brtngt aud) ben 2Karr.ismus,
was, von mir glauben, leinet tt»eiteren äSemeisfüljrung bebarf. Die
Älaffenfampftljeorte, bie bas iperrmerben bes fommunifttfdjen Sßrote«

iatiats betreffenbe SBropljeseiung, roetdje Sbeologie aud) einen großen

Seil ber bürgertidjen Klaffe betött I)at, mtrtte an bei gemeingültigen

3Heinung erb>blid) mit, bergemäß bie politifdjen Stiftungen in ber ©e==

raben ber Diesten unb ber ßinfen 5u piagieren mären unb ber Äommu=
nismus ntd)ts onberes als bie „extreme" unb „übertriebene" gorm ber

Demolratte märe, golglid) fei bas ißoll jur Demolratte ffon besmegert

nidjt reif, metl es 3U beren folgerichtiger Durd)fül)rung, 5um Äommunts*
mus nidjt reif ift. OB lefcterer Safe maljr ift ober ntdjt, gehört niäjt

l)terl)er. Uns erfdjeint er fo, mte toenn man oon einem bie Unioerjität

hinter jid) Ijabenben Jperrn fagen mödjte, er märe ju ben 33oltsfd)ulftubien

itod) nid)t reif. Dod) b>ben mit feinen Sßtatj barüber 3U fpredjen, mes=

Ijatb mit ben Kommunismus füt eine unetmünfdjte Utopie batten,

nod) batübet, matum felbft ein nidjt ausgefprodjen bespotifdjer Äommu*
nismus bet Demotratte mibetfptidjt. SBefentlid) ift nut fouiel, baß

triefe ben Kommunismus überhaupt nid)t inooloiert, ba |ie eine 25e=

fd)ränfung bes teinen ©tgennufces, bes Slrbeitens für ©eminn unb
{Eigentum nid)t erfotbett (im ©egenteil!). Kein Argument, bas ben
Kommunismus trifft, oermag bie Demofratte gu berühren.

Die §auptfebern ber bie Unreife bes SBolfes oerfünbigenben Iljeotie

finb bet SBunfd) nad> bem 9luffd)ub bet Demofratte, bet Quietismus,
1>te falfdje fataliftifdje ffoffaffung bet ©oolution unb bie Unfenntnis bet

Statut bet Demoitatie. SBir Ijaben gleid)fam mit einem oott größter

Slngft Kommunismus unb „Stufrutjr" mitternben Äonferoatioismus 5U

tun. Sleuerbings finb mir in bie Sage geraten, bas ©egenftüd baju
.gu erlernten: bie SBolfdjemtten nämtid), bie bas 33olt gletdjfaHs ber Un=
reife befdjulbtgen unb ttjm bie gäljigteit, fid) gegen ben „meißen Xerror"
unter einem freien Stegime erroef)ren ju lönnen, abfprecfjen.

SBir aber oertrauen bem Circulus oitiofus md)t. SBir motten bie

Demofratie md)t mit bem ©egenteit anfangen. SlHein aud) jeben

Quietismus unb jebe Untätigleit finben mir antibemofrattfd). SBir

maren beftrebt, aus ber Itjeorte ber Unreife 3U einer anfjebenben 93er=

tiefung bes Segriffs ber Demolratie 5U gelangen, unb Ijaben bie Über*

^eugung erroorben, baß bas SBefen ber tranfgenbenten
Demolratie in jeber ipanblungsbegietjung bie um*
.f äff enbe Slrbeit ift.

2*
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G- Buetz:

Der europäifcl)e Gedanke.
SJiit bem 3lugenbli(fe, ba bic ßonboner SBirtftbaftsoerbanblungen

ftä) 3U beut SRantfefte bcs b>hen SRates oerbtdjtet haben, tft bas Schlag*

mort oon bei Steubelebung bes „europäifdjen ©ebanfens" in bie Debatte

ber öffentlidjfett gemorfen morben. — Stilen Scfjlagmorten gegenüber

Bcfte^t an fid) bte gorberung, ihnen gegenüber ein notmenbtges Quantum
an Söfcfctrauen aufeumenben. Diefe ftorberung ift nun ganj befonbers bem
Sdjlagroorte oon ber ÜReuermecfung bes europäifdjen ©ebanfens gegen-

über am spia&e. (Einige Semeife tjierju.

2Bas ift gefd)et)en? 93on feiten bes hohen SRates ift bie gorberung
als eine STotmenbigteit aufgeteilt morben, Suropa unb tnsbefonbere

Deutfdjlanb bie 2Röglid)teit einer unrtfdjaftUdjen ^Rehabilitation 3U

fä^affen. tiefes SBerf bes europäifdjen SBieberaufbaues foQ in bem
Stammen einer meitretdjenben Slnletbepolitif, mie in bem SRabmen eines

international geleiteten SBieberaufbaues oon jftorbfrantreictj in erfter

ßinie geleiftet werben. (Es ift alfo 5um erften SBlale feit bem SBogen bes

SBaffenlärmes anerfannt toorben, baß bie Sieger ben SBeftegten gegen=

über unerläfjlidj eine pofttioe Sirbett su leiften t)aben. 3um erften Male
ift bas ^ßttnsip ber mabnmit|igen Slusnufcung ben unterlegenen Staaten
gegenüber aufgegeben morben. (Eine Stnnäljerung in bem Sinne ber

SBaljrung allgemeiner europäifdjer 3ntereffen beginnt, ©ine Folgerung
biefer Xatfadjen ift nunmet)r bas Slufmerfen bes jum SBorte geworbenen
©ebanfens, baß es fid) um ben SBieberbeginn oon mirtfdjaftltdjen tote

politifdjen Sütafmabmen im Sinne ber (Erhaltung ©uropas, alfo im
Sinne ber jfteubelebung bes europäifdjen ©ebanfens t)anble.

SBer an ber Oberfläche ber £atfad)en bleibt, roirb einer anberen
SRetnung nicht Kaum geben. SBer aber bie befter)enben S3err)ältniffe

nachprüft, mer ben ©runbbebingungen nachgebt, ber ertennt bas matjre

©eftdjt btefes europäifdjen ©ebanlens. SBabtljett unb S^unt oerquiden

fid) b^ier in einer trüben SOBetfe. ©s ift SBfltdjt, bem groben 3*rtume ent=

gegensutreten. — ©rinnern mir uns genau ber ßage ©uropas. 3n ©uropa
ift ber 33egrtff Sieger unb ©efiegte fdjmer aufregt 3U erhalten. 3mar
aus bem ©runbe ntdjt, roeil bie Sieger fid) in politifcfjen unb mtrtfdjaft*

liäjen Sdjroiertgfeiten befinben, bie ben fiebensneroen jener Staaten
gefährlich roerben. Streifen mir fürs jene ßage. granfretdj jjt ntdjt im
minbeften fähig, ben ihm fo bringenb nottoenbigen Slufbau aud) nur
3u einem SRefttetle felbft oorjunebmen. Slus fid) felbft Äräfte ju ent*

nudeln, ift granfretdj oerfagt, benn bie ÜRaterialnot, bie inbuftrieHe

SRobftoffnot unterbinbet bie SReubelebung ber 53robuftion. Die ßanbmtrts

fdjaft ift gehemmt unb oermag nur langfam eine SReubelebung anju*

bahnen. Snfolgebeffen bleibt granfreid) inbuftrieK unb agrarifdj ein

(Etnfuljrlanb mett über bas SRajj beffen htnausgehenb, toas im ^rieben
an eingeführten ©ütern erforberltdj mar. 3nf°lfle feiner fdjledjten 93aluta

ift granfretdj inbeffen nidjt fähig, biejenigen ÜRengen, meldje su ber 2tuf=

redjterhaltung unb Steigerung feiner Sßrobuftion notmenbig finb, ein-
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3ufüt)ren. 2)ie fransöfif^c Ärebitfäljigteit roirb subem in jenem 3Jtajj=

ftabe tjerabgefetjt, in roetdjem feine SBaluta finft. 3)er $arifer 2Be<t)feI=

fürs notierte beifptelstoetfe am 4. Wäx?, in ßonbon 49,11 unb in

IRetonorf 14,17. 3)ie fransöfifdje 3°/0 9tente Ijatte am nämttdjen laße
einen Äursftanb oon 57,95 unb bie 4°/0 SRente oon 1917 einen

foldjen oon 71,50. 2Birtfd)aftlid) fann t)ier oon einer Siegerfteltung

feine Siebe fein. Sßolüifd) t)at man, abgefer)en oon bem in Letten gelegten

35eutfdjlanb, faum eine beffere Stellung inne. 3luf alten ßinien mujj

granfreid) einen politifdjen Jtüdsug antreten. (Es fei in SBerbinbung

hiermit nur an bie fa)u>aä)e Stellung granfretdjs in Sorten unb in &leiu=

aften ljmgetDiefen, ober an bie Sdjlappen erinnert, bie man fid)

Slmerifa gegenüber jugejogen t)at. Sie SBünfdje Sfranfretdjs — aud)

feine berechtigten SBünfdje — roerben „beljanbelt", teinesfatts fann
granfreid) basjenige SRajj an Std)ert)eit unb nad)brüdlid)em Auftreten

ben anberen 3Käcf)ten t)eroorfer)ren, bas bie Stellung eines Siegers
fennseidjnet. Das (Ergebnis ber nrirtfd)aftltd)en tote poltttfdjen Sage
Öranfretcfjs fennseidjnet fid) l)ierin, bajj (jranfretdj ein Staat ift, ber

ber ff i I f e anberer Staaten bringenb bebarf

.

35er ßtoeite als Sieger in (Europa t)erooriretenbe Staat ift Statten.

Italien befinbet fid) in einer nod) toeit übleren fiage, als bas granfreid)

gegenüber ber galt ift. Statten fter)t'sunäd)ft in bem 3eid)en einer aus*

gefprodjenen ßebensmttietnot. Unb jmar bat biefe ßebensmittetnot ben
Stanb einer brotjenben Hungersnot erretdjt. Italien ift urirtfdjaftlid)

oöttig abhängig, bei ber ©eringfügigfett ber im eigenen ßanbe su er»

langenben t)auptfäd)ltd)en inbuftrietlen -Kobjtoffe, Äot)Ie unb (Etfen; fte finb

in einem oottfommen unsutänglidjen SJtafeftabe oorljanben. 3Me (Einfuhr

fdjeitert ntdjt nur an ber allgemeinen 2Betttoarenfnappt)eit, fonbern in

erfter ßinie an ber finansietlen ßage bes Staates. Statten gehört mit
3u ben beftoerfdjutbeten Staaten (Europas. Seine Steuertifte fommt jener

3)eutfd)Ianbs gleid). (Eine politifdje Selbftänbigfeit fdjtiejjt fid) fd)on

infolge ber abfoluten nrirtfdjaftlidjen 9tbt)ängigfeit oon felbft aus. Italien
t)ängt ju einem leile oon (Englanb unb gan3 übermiegenb oon ben S3er*

einigten Staaten ab.

93on bem SJtttfiegerftaate Rumänien ift eine toirtfd)aftlid)e unb
politifdje Selbftänbigfeit nidjt ansuneljmen. 3n Rumänien tjerrfdjt ein

SBalutaelenb, bas fid) ftänbig fteigert. 911s bie 93alutafomnuffion ein«

gefegt tourbe, ftanb ber Äurs auf runb 40 ßei für ein ßftrl. 3to ben erften

aHärjtagen tourben 160 ßei auf ein ßftrl. gesaljlt. fner Ijerrfdjt (Elenb an
Stelle einer Siegerftetlung. ^otttifd)

-

fdjafft bie SBalfantfierung gan3
Sübs unb Dfteuropas bie notmenbigen 9leibungsftäd)en, bie eine neue
3lbr)ängtgleit bebingen.

(Es ftebt baljtn, ob granfreid) bas SJtajj feines Slb^ängigfeitsoerbälts

niffes genügenb eingefdjäfct t)at. ^ebenfalls t)at granfreid) mit einer §ilf

e

ber ^Bereinigten Staaten Deutfdjlanb gegenüber tote mit einer £atfad)e
geredjnet. Unter biefem ©efidjtspunfte glaubte granfreid) feine Sßolitif

ber Slusnüfcung Deutfdjlanbs in bem gröblidjften SJtajjftabe oornetjmen

3U fbnnen, oljne feinen 3nt«effen 3" fd)aben. grantreidj t)at fotgenbes

Silb im Stuge get)abt. SÖiit ber §ilfe ber JBereinigten Staaten glaubte

Sranfreid) fid) ju bem füt)renben unb fontrotlierenben Staate bes euro*
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püifdjen Hettungswetfes auftoerfen 3U fönnen. granfretä) fat) fid) als

ber Präger bes europätfdjen Santerungsgebanfens. t>ierburd) rechnete

grantmd) bomtt, einmal feine goxberungen aus bem grtebensuertrage

eintreiben 311 tonnen, unb sugleia) in Slnfebung feinet SBormadjtftellung

in bem fontinental=europäifd)en Staatenblode feine polttifdje 2Belt=

fteflung erbeblid) 3U ftärfen. — (Einen Stria) burd) biefe fdjöne SRedjnung,

füllte Slmerifa aus. Die ^Bereinigten Staaten »on Simertfa meigerten

ben 3ufammengebtoä)enen Staaten Cutopas, in etftet ßinie Deutfdjlanb

unb Deutfd>öfterretd), jeben Ätebit. gür eine 3lnletf)e toat es ntd)t 3U

fjaben. Seine §ilfe toutbe nur tnfotoeit in Slusftdjt gefteltt, als Slmertfa

feine SBerettfdjaft erflärte, in europäifdjen Unternehmungen Äapital 3U

inoeftieren. (Eine berartige Übernahme europäifäjer ^robuftionsmittel

unb europätfdjen Sobens tonnte granfreid) fetnesfatls sulaffen, benn
bei biefem Totgänge rjätte Slmetifa ftdj biejenigen ©ütet angeeignet,

bie fid) gtanfreid) für alle Salle als Sicherung feiner gorberungen oor-

behalten b>t-

Site Slmertfa feine SBtfligfett, (Eutopa 5U finanaieten, 3urüd*3og, trat

jum erften SJlale (Englanb mit eraften 93orfd)Iägen auf ben 5ßlan. Das
93ereinigte Äönigreiä) madjte nämltd) ben folgenben ^!an geltenb,

(Englanb fam mit ber Stöfidjt, ftd) 3U bem Ireut)änbler (Europas auf3u=

roerfen. SDlan legte 3lmetifa natje, ein biteftes Darleben an ©tofc
britannien ju oergeben, mit ber SJlafjgabe, bajj (Englanb ben (Erlös aus
bem Darleben sunädjft als Ireuljänbler oerroalte, um es feinetfeits nadj

©utbünfen 3U bet SJetforgung ber europäifdjen Staaten mit ßebens-
mitteln unb SRoljftoffen unb 3U ber Slbbetfung tfjrer Ärebite in ben 93er*

einigten Staaten 3U »ertoenben. Iräger biefer geplanten ginanjs

Operation roar ber ftnan3ted)nifä)e SBerater bes englifdjen Saja^amtes
im Äriege, Sir ©eorge 5ßaiflj. 3n Slmerifa äcigte man fd)led)terbings

fein SBerftänbnis für biefen fdjönen $lan. granfreid) aber ertannte, baff,

es im Segriffe ftanb, feine geroünfdjte unb nottoenbige Stellung in

(Europa nidjt 3U erlangen. 93on bem SÜugenblide biefer (Erfenntnis an
ift bie treffe granfretdjs t»on ber gorberung einer 3ufammenarbeit mit
Deutfdjlanb 3U einem guten leite beb>rrfd)t rootben. SD?ct>r unb meljr

tourbe als eine unerläfjlidje SBorausfefcung ber eigenen 2Bieberb>rftellung

ein enger roirtfdjaftltdjer Slnfdjluf} an Deutfdjlanb betont. 3ugleidj

fam man mit bem £intoets einer bringenb notmenbigen SBetonung ber
fontinentals europäif äjen (Einljeit. SBiebet unb roieber be*

ftrebte fid) bie treffe gtanfreidjs, bas 3ufammengef)en alter europätfdjen

Staaten in ben SBorbergrunb ber Xagesfragen 3U ftetten.

3n granfreid) mar man fid) angepdjts feiner gtnanslage einer fjwan^
nabenben ©efaljr bemüht. Die (Enttoertung ber franäöfifdjen SBaluta

naf)m t>on lag 3U lag 3U. 3« ber Sd)tDei5 mies bie fransöfifdje SBaluta

SKitte gebtuar ein Disagio tum runb 60 °/
0 auf, ber Dollar ftreifte in

feiner SBertung bie ptye von 20 granfen, unb ber gefamten Xagespreffe

ftebt bas SBetrmfjtfein oor Slugen, bafj man für ein engltfdjes 5ßfunb
60 granfen roirb jaljlen muffen. Die ^ilfsbebürftigfeit granfteid)»
[teilte fid) ftänbig fraffer einer Stanbarbt)altung Großbritanniens gegen-

über. 5lun t)at granfreid) leiber feiner rid)tigen Crfenntnis feine greif«

baren $anblungen entgegengefe^t. granfretd) befinbet fidj in einer ^mid-
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mittle, gtanfteid) btaudjt tDirtfd>aftIirf> atte bie an ©rpteffung grensenben

SRafjjnabmen, toeldje bet Öttebensoetttag ootfiebt. ^olitifd) Seft^t man
feinen 2Jlad)tbunget unb erfennt au&etbem, ba& man Ijod) notroenbig eine

ftäftige Stätfung feines polttifd)en Slnfeljens bebarf. £iet3U füllen bie

©tobetungen in 2Beftbeutfd)lanb fügten, bie 3ugletd) bod) roirtfd)aftli<f)et

Statut finb, benn bie lotbtingifdjen ©tje tonnen bie SRubttoble bestens

gebrauten. 3nfolgebeffen ift gtanfteid) angftooll batauf bebadjt, ben
SBetfaiKet Vertrag bis auf bas !Etteld)en eingu^alten. 60 bietet grant=

teid) bas Sdjaufpiel eines 2Kannes, bet mit bet einen §anb Deutfdjlanb

an bet Äeljle toütgt, unb mit bet anbeten |>anb bie mittfd)afttid)en

3ftüd)te bet Sltbeit eines ©eroütgten einftteiäjen tollt. So batte man nur
SBotte unb feine Xaten, fein $togtamm bet fontineniakeutopäifdjen

©inbett — ftets im ©eifte untet bet güljtung Stanftetdjs gebadjt —
ausgufübten, begiebungstoetfe in bie SBege 3U leiten. 3m ©egenteil, bie

einige ÜRettung unb bie etngige Hoffnung bes beutfd)en SReidJes ift eine

ünbetung bet Stiebensbebtngungen. 3)ie Öttebensbebtngungen finb

fold)e, baß Deutfdjlanb untet ibtet ftttften ^nnebaltung nid)t befteben

fann. Diefet Hoffnung nimmt bas Sßetbalten granfteidjs ftets ben Sltem,

unb infolgebeffen ift Deutfdjlanb oon einem beted)tigten SKifetrauen

gegenübet bem 93etbalten gtanftetdjs in bet Srtage bet Sdjaffung einer

tontinental « eutopäifdjen ©inbeit geroefen. Die beutltdjen Slbfidjten

gtanttetdjs auf bas Saatgebiet, bie Unterftütjung aHet polnifd)en $läne,
bie gftanfteid) mit einem fo offenftd)tlid)en ©ifet betteibt, Deutfdjlanb im
Dften aud) nadj 2J?ögltd)fett gefdjöbtgt 3U feben, baben ntdjt sum
roentgften bagu betgettagen, ein 3uttauen 3U bet ©utgläubtgfeit gtanf«
tetdjs niä)t auflommen 5U laffen.

Unb in biefe Situation tynein tttttn bie fionbonet SBittfdjafts*

oetbanblungen. 3b* ©tgebnis ift bas eingangs bebanbette 2Bittfd)afts=

monifeft. SBas fteHen biefe SJetbanblungsetgebmffe nun bat? Sie finb

ntdjts als eine SBtebetbolung bet btitifdjen 2Bünfd)e oom 3anuat, bie

#ett Stoifb »etttat, nut baß man eine anbete gotm genommen bat.
Das gtunblegenbe ^ttngip beftebt 1)iex rote bott batin, bajj eine rottt=

fdjaftltdje Sanietung untet bet Söbtung ©tojjbtitanntens
ootgenommen roetben foH. ©s banbelt fid), bas fann nid)t oft unb ntd)t

Hat genug betont roetben, um eine gu fdjaffenbe eutopäifd)e SBittfdjaftss

otganifation, nid)t mit bem bett>otbettfd)enben ©influffe ©nglanbs,
fonbetn untet bet ausbtücfltdjen gübtung ©nglanbs. 3u bet gleiten
3eit abet fptidjt man oon einet enblid) in pojitioet Sltbeit neu erroedten

gotbetung bet 3tufted)tetbattung bes eutopäifd)en ©ebanfens! SBeld)

eine 3wnte! SBeld) eine Sßetfennung bet gegebenen Xatfadjen!
9Ran ftage fid) bod) einmal oon bem fontmental * eutopäifd)en

Stanbpunfte aus unb untet bet SBütbigung bet gotbetung bes
eutopöifd)en ©ebantens: SBeldje Stellung nimmt benn ©nglanb in
©utopa ein? SBas ift benn ©nglanb im SJetbältnts gu ©utopa? 2Jtan

fann ba nut eine ebenfo flate als bünbige Slntmort geben: ©nglanb
ift fein eutopäifd)et Staat mebt. Die Sklege b^tfüt finb

fdjneU unb gtünblid) etbtad)t. ©nglanb ift ein Äoloniallanb. Das 33ct*

einigte Äbnigteid) oetfügt übet ein loloniales ©ebiet oon 45 280 000
Quaotatttlometer mit einet ©tnroobnetfdjaft oon 431 454 Millionen

•
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SBeioobnern. Diefem Äolonialgebiete fteljt ein SJiuttcrlonb oon 318 000
ßuabratfilometer bei einer ©tntoobnetfdjaft oon 45 375 SKillionen ©ng=
Iönber (btn3ugered)net finb 11682 Quabratfilometer fianb an Kriegs*

ertoerbungen mit 37 300 Millionen ©inroobnern) gegenübet. Dies
itoloniallanb oerteilt ftd) nun in ber SBetfe, ba§ entfallen auf bie

Kolonien in
qkm 33eoöIkerung qkm 33eoöOterung

Europa 328 247 962 Afrika 20 071538 612 666 551
Afien 5 264 292 324 937 540 Auftralien 8 261 341 6 871 764

fnerju fommen nod) bie als Kolonien unb Sdjufegebiete in Afrita unb
Afien beanfprudjten ©ebtete mit einem gläd)eninbalt oon 11 631 000 000
Quabratfüometer unb einer ©intoobnerfd)aft oon 37 320 3JiiHionen

SBeüblferung. Diefe burd) nid)ts 3U oeränbernben Ziffern seigen, bajj

bie 3ntereffen ©nglanbs nur 3U einem 5Brud)tetle in ©uropa gebunben
finb. Die fiebensnerüen Großbritanniens befinben fid) in Afien unb in

Afrifa. 3nfolge feiner aujjerorbentltcben Jntereffen in biefen ©ebieten

ift ©nglanb ge3uwngen, jenen Staaten eine aufjerorbentltdje Süidjiäjt

entgegensubringen. Jene Staaten unb jene SBölfer oerlangen eine ftaat*

lidie, fultutelle, polittfd)e unb religiöfe SRüdftdjtnabme, bie auf einer

ooUfommen anberen 33afis aufgebaut ift, als bie ftaatlidjen, fultureKen,

politifdjen unb religiöfen 9tüdfid)ten, u>eld)e ©uropa oerlangt unb p
feinem ©ebeüjen nottoenbig bat. Die 3iete ©nglanbs finb fomit nid)t

jene ©uropas unb bie SBorausfefcungen feiner ^Politil entfpredjen md)t
bem europäifdjen ©ebanfen. ©s brauajt ja bierbet nur an bie äugen*
blidlid) fdjtoebenbe fttaQt über bie Aufteilung ber lürfet erinnert 3U
toerben, innerbalb berer ©nglanb im §inblid auf feine übertoiegenb

mufelmanifd)e SBeoölterung in ber ßaltfatsfrage abfolut feine afiatifd)en

unb afrtfanifdjen 5Rüdfid)ten 8U nehmen bot. SBeiter braud)t man nur
einmal bie Vertretung ber 3ntwcffen ftrantreidjs in Snrien mit jenen
©nglanbs in ÜDlefopotamten ober in Sübfgrten unb Arabien 3U oei*

gleiäjen. 5ür Sranfreid) banbelt es fid) in Sorten um ein toirifdjaftlidics

3ntereffe unb allenfalls nod) um eine äußere SJladjtfrage. gür ©roß*
britannien ift ber Umftanb, roer im SBorlanbe oon ägopten unb in bem
Durd)gangsgebiete nad) bem Suesfanal feften gujj faßt, eine Gebens*
frage, benn bas ^ebjasgebiet unb Sübforien finb bas SBorlanb oon
'ägopten, finb ein militärifd)es Aufmarfd)gebiet nad) äggpten. ©benfo
ftebt es mit SJiefopotamien. Sötefopotamten ift Ausfallstor nad) bem
'Sßerfifdjen ©olf unb ber $erfifd)e ©olf ift ein unumgänglid) notroenbiger

Stütjpunft für bie ©eberrfd)ung oon 3nbien. Das alles finb Bebens*

fragen Gnglanbs unb finb unoergleid)bar mit ben üjirtfd)aftlid)en -

Äolonialfragen anberer ©ebiete. Deutfdjlanb roäre an fid) roirtfdjaftlid)

unb madjtpolitifd) empfinblid) burd) ben SBerluft feiner Kolonien be*

etnflujjt toorben, es r)ätte aber feine ßebensneroen nie um bie afrita*

ntfdjen Kolonien oerloren. Anbers ©nglanb. ©in ©nglanb ogne Sigopten

ift in ©efabr, feine inbifd)en SBejitjungen 3U oerlieren.

SBer fein Genüge an biefer Äonfteflatton ber ßage ©nglanbs ©uropa
gegenüber finben fann, fetje fid) einmal mit bem fonttnental*europätfd)en

begriff auseinanber. SBorin Befielt benn biefe tonttnental*europäijd)e

©inbeit? Sie beftegt barin, baß man fid) gier einem in fid) gefdjloffenen

•
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Sßirtfd)aftsBIod gegenüBer Befinbet. Gin SUIarlt btefer europäifd)en 3D8ttt=

fdjaftseinBett ift auf ben anbeten meBr ober minber eingestellt. 2Btr

fetyen tägltd), wie bie beutfdjen wtrtfd)aftltd)en SDer^ältniffe auf grant
tetd) einwtrfen. 2Btr fe^en, wie bie Dteutraten unter betn oatutarifä)cn

©lenb 2)eut[d)Ianbs leiben, infolge ber fd)Ied)ten SBaluta 2)eutfd)tanbs

tonnen iene europäifd)en Staaten nad) S)eutfd)tanb nidjt einführen, weit

35eutfd)lanb nidjt sagten lann. ^nfolgebeffen müffen ganse ©r.port=

inbufttien iBte ^Betriebe einfteKen. 3)ie ÜReugrünbungen an Staaten,
bie wirflid) teinerlei Hinneigung su Deutfdjlanb B^Ben, finb fämtltd)

gesmungen, einen wirtfdjaftlidjen SßetBanb mit Deutfdjlanb su fudjen.

Statten lägt amtltd) Betonen, bajj eine neue SBerBinbung mit ben e§e*

mals feinbtidjen Staaten unumgängtid) notwenbig fei. Äurjum bas
fontinentale (Europa ftettt einen SBerbanb bar, ber einer ©Be, Bie auf

Gütergemetnfdjaft Beruht, gteidjfommt. Das (Ergebnis Neroon ift, bog
ber wittfd)afttid)e Untergang eine© ber europäifdjen Staaten ben SRutn

ber anberen nad) ftd) jieBt, gletd) wie ber Äonfuts einer füBrenben
93anf bie weniget feft funbierten SBanten ebenfalls su ©runbe riäjtet.

SBenn man nun roieberum bie 5*00« ftettt, wie ©nglanb biefem einigen

fontinental=europätfd)en SBerBanbe gegenüBetfteBt, bann er^ätt man
roieberum ein ttare Slntwort. ÜRämlid) jene, bajj ber Untergang eines

europäifdjen Staates benjenigen ©ngtanbs in feinem gälte nad) fid)

3ieBen mürbe. Die ßeBensintereffen ©ngtanbs ruBen eBen nid)t in

Europa! Unb weit bie ßeBensintereffen ©rojjBrttanniens eBen nid)t in
(Europa Berufen, weil (Englanb ntdjt 9lü<fftd)t auf (Europa aus ben
eigenen (Erforberniffen tytaus 3U neBmen Bat, fann (Englanb es fid)

leiften, eine eigene, nid)t europäifd)e ^otitit ju treiBen. ©tojjBtitannien
oermag oielmeBt eine ^Jolitit 3U füBren, bie, wenn es feine Äolontak
intereffen erforbern, benjenigen gorberungen unb SRüdfidjten, wetdje

(Europa oerlangt, oötlig entgegenlaufen. Demnad) ift (Englanb niemals
ber Iräger bes europäifdjen ©ebanlens gewefen. 9lid)t bie SReuBeleBung
ber einer europäifdjen (Einheit notwenbigen ©ebanfen Beginnt, toenn
(Englanb bie güBtung ber europäifdjen SBtrtfdjaftsfamerung üBernimmt,
fonbern ©uropa wirb in ben IHenft ber engttfdjen Snteteffenpotitif ge=

ftettt, einer ^olitif, bie eBen in taufenb gölten ben eutopätfdjen VloU
roenbigteiten oolttommen entgegenläuft.

SBarum, tonnen mir uns fragen, will ©ngtanb plöfcltd) eine §itfe

für Deutfdjtanb? Sein Stettingstuts mujj aufgeBeffett werben, nidjt bie

Seteinigten Staaten, fonbern ©nglanb fott in 3ufunft wie 3uoot toieber

ben SBettregulator ber SBedjfeltutfe fpieten. Slujjerbem Bat Stmetifa
SRoBftofflrebite mit Ber SBerpflidjtung ber SRürftieferung bes gaBrtfates
angeBoten. ©utopa würbe bemnad) billig für Stmertfa atBeiten unb
Bierburd) eine für ©nglanb nidjt meBr 3U üBerwinbenbe Äonfurren3
Barftetten. Diefer SDladjtftellung Slmerifas in ©uropa witt ©nglanb mit
aller ©ntfd)iebenBeit eine Sanierung in Bern SR a B m e n ber gtojj*
Britannifdjen SBir tf djaf tsib ee gegenüBerftetten. ©s werben
atfo rein englifd)e Sntereffen oerfolgt! tnerau fommt nod), ba& Bei einer

berartigen Sanierung gtanftetd) in eine empfinbfame SlbBängigfeit
©nglanb gegenüber gerät, ©s ift beaeidjnenb für bie 3ttt ber engtifdjen

Ittuffaffung ber SReugeftaltung bes europäifd)en ©ebanfens, bajj ©nglanb
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mit nad)brü(flid)er ©ntfdjiebenbett beroorljebt, eine intetnationale An-
gelegenheit, unb nid)t eine nattonal=fran3bfifd)e Angelegenheit, fei in

bem SBteberaufbaue gtanfrei^s su erbliden.

gür (Europa felbft unb für Deutfd)lanb im befonberen ließt in ber

ooHIommenen 5Berfd)iebung bet SBafis ber £ilfsaftton eine nid)t genug
beroorsuhebenbe ©efaljr! Die güljrung 5rantretd)s aetgte fid) an bie

Sntereffen Europas, bie bie eigenen ßebenstntereffen barftellen,

gebunben. ©nglanb ift ein ftrembförper in Suropa, ber unbefdjabet

feiner ßebensintereffen gegen bie europäifdjen ©runbforberungen oer=

ftoßen fann. ©nglanb fann ungehemmt bie eigenen 3nterej|"en oer*

treten!

Dr. ILQanfen- Berlin:

Die Vatikaniflerunfl des Sultans.

Als nad) Abfd)luß bes SBelttrieges bie ftaatlidjen SBerhältniffe in (Europa

auf ©runb bes Jlationalitätenprinsips unb unter 3crtrümmerung bet

mttteleuropätfdjen Staaten neugeorbnet roerben foltten, taudjte aud) bie

alte ortentalifdje Srage nad) bem Anredjt ber Xürlen auf europäifdjen

fianbbefifc toieber auf. £ter liegt in ber Xat, um bie SBorte oon Asqutth

p gebrauten, ein außerorbentlid) fd)u)ieriges roeltpolttifdjes Problem
oor. SBetanntltd) hatten fid) ©nglanb unb granfreid) red)t balb über ben
afiatifd)en 93efi| ber Xürfei geeinigt, granfretd) foKte bie £>err|<haft

über Sorten übernehmen. ©nglanb, bas bereits vor bem Äriege bas
Äüftenlanb &abramaut in Sübarabien befaß, beljnte fein Sßroteftorat

über gans Arabien unb SDiefopotamten aus. Armenien follte unter bem
3Zamen ÜRepublif (Ertroan felbftänbig roerben. 9tur nod) ein {leiner Üeil
oon Äletnajten oerblieb bemnad) ber Xürfet, oon bem aber aud) nod)

©riedjenlanb bie ^ßrooins Gmrjrna für fid) beanfprud)te. SBas follte aber
aus ber lürfet felbft roerben? Ohne 3roeifel lag 3unäd)ft ber SBunfd)

na^e, ihr ein redjt balbiges unb oottftänbiges ©nbe su bereiten, roie benn
aud) ÜJlr. Asquith bie türfifdje &errfd)aft in (Europa als einen SBiber*

fprud) mit ber mobemen 3«t unb eine öffentlidje ©efahr begeidmete,

beren 33efettigung befonbers besroegen erroünfdjt fei, um bie ftrategifd)

unb h^nbelspolitifd) roidjttge Strafe oon Äonftantinopel bem ©influß
ber Xürfei 3U entstehen.

Daß bie englifdje -Regierung fid) heute nid)t entfd)ließen fann, bie

Vertreibung ber lürten aus (Europa unb bie Abfefcung bes Sultans
ju oetrotrtlidjen, hat feinen h«uptfäd)lid)ften ©runb barin, baß ber Sultan
als Äalif für bie ganse mobammebanifd)e SBett, bie fid) oon SRarofto
bis 3"bien über 300 aJIiüionen 3Wenfd)en erftretft, eine su große poli»

tifd)e SBebeutung hat. ©nglanb, bas in feinen Kolonien einen großen Zeil
ber iflamitifd)en 9Belt beherrfdjt, muß unbebingt auf beren religiöfe

©efühle roeitgehenb 5Rücffid)t nehmen. Die Deputation inbifd)er 3Jlo-

hammebaner, bie oor furjem in fionbon eintrafen, hat fehr ernftlid) ©ins
fprud) bagegen erhoben, baß ber Sultan feiner 2Jtad)t entfleibet unb bie
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betligen Stätten bcr SKoslem in ©uropa ben Ungläubigen überliefert

mürben. Segen eine fold)e SBerletjung iljrer religiöfen ©efüble mürbe
fid), mie es in ber ©rllärung btefer Deputation t)ieß, bie ganse tnobamme*
banifd)e SBelt empören.

SBenn aud) sugegeben »erben muß, baß SIsquitlj in feiner Slntroort

mit ÜRedjt barauf ljtnmeifen
N
fonnte, baß Äonftantinopel md)t immer

Süj bes Äalifats geroefen fet, fo Ijat biefe Sluffaffung Bei ben tnbifd)en

SJiobammebanern mentg SBerfiänbnis gcfunben. 9lad) ben SBeftimmungen
ber mobammebanifdjen Irabition ift ber Äaltf übrigen© nidjt, mte
STsquttb, meint, ein geiftiges Oberhaupt, fonbern nur ber 93efd)üfcer bes
©laubens. 3" ©laubensangelegenljeiten fteljt bem Sultan nidjt bas ge*

ringfte Urteil ßu. 3lls ber leiste abbafibtfdje Äaltf im Saljre 1258 bei

ber ©rftürmung von SBagbab burd) bie Mongolen unter Dfdjtngis

©ban feinen lab fanb, mar eigentlid) bas Äalifat erlofdjen. 3lber fd)on

blatte fid) ber &errfd)er ätgnptens felbftänbtg gemadjt unb beanfprud)te

bas Äalifat für fid), bas er nad) ber Eroberung Äatros burd) bie iürfen
1517 jebod) roieber an ben Sultan abtreten mußte, ©s fann fomit bas
Äalifat bes türlifd)en Sultans anfedjtbar fein. Slber toas fragt ber
Orientale nad) bjftorifdjen ©rünben. <$ür iljn ift feit 400 Jahren ber
Sultan ber Äalif unb feitbem aud) Äonftantinopel ber bdiige Sit} bes
Äalifats. ©s ift baljer oerftänbltd), baß unter ber gansen iflamitifdjen

Seoolterung jid) 3ur3eit eine bodjgrabige ©rregung bemerkbar mad)t,

bie im ©rnftfafl in einen ©eneralftreif in Snbien ausarten fann unb
aud) mit fnnreidjenben bolfd)etDifit[d)en ©etbmttteln unb aftettwben ju
arbeiten in ber ßage fein roirb. 3um leil bat biefe ©rregung tfjre Ur=
fad)e nod) in ber ©rinnerung an ben fjeiligen Ärieg, ben bie tütüfdje
Regierung angefqgt blatte. 3um leil aud) finb es nationale Regungen,
bie anfd)einenb immer toeiter um fid) greifen. So entnehmen mir ©nbe
SRärs englifdjen SJtelbungen, baß in ber Xürfet ber ©unb für ©tnigfeit

unb gortfdjritt, an beffen Sptfce SDfuftafa Äemat Sßafdja ftebt, immer
mefjr an Öcoeutung gewinnt. Diefer güljrer ber türfifdjen Siationaliften

mürbe als ©eneralinfpetteur bes III. Slrmeeforps nad) Äleinafien

gefdjidt. ©r ging bortf)tn mit ben SBorten: ,,2>d) »erlaffe ©ud), aber
id) fomme surüef, fobalb es mir paßt!" 3n Slnatolien entmidelte

er eine rege Xätigfeit 3ur £>ebung bes 9lationalgefübls, namentlid)
im Slnfdjluß an bie 93eftrebungen ber ÜRoten §albmonboereinigung,
bie aud) nad) bem Äriege fortbeftanb. So fonnte am 23. 2>unt 1919
ber erfte türttfdje nationale Äongreß ftattfinben, ber fid) einmütig
gegen jebe Abtretung oon türftfd)em SJefitj an bie ©riedjen ober

Armenier ausfprad), unb ebenfo gegen jebe ©inmifdjung frember SJtädjte

in bie inneren SSerljältniffe ber Türlei Stellung nafjm. 9lm 1. Sep=
tember 1919 fanb bereits ber ameite Äongreß ftatt, ber biefelben 33e=

fd)lüffe in oerfdjärfier gorm faßte. 3n8urifd)en Ijaben fid) Stgenten ber
genannten nationalen Sünbe überall lebhaft betätigt. Sie reisen bie

lataren gegen bie Slrmenier, bie dürfen gegen bie Äurben, bie Slraber

gegen bie ©nglänber, bic Sorier unb Xürfen gegen bie gransofen auf.

Unter biefen fd)mierigen Sterbältmffen glaubt iefct ©nglanb ben
türtifdjen Änoten am beften in ber SBeife löfen 5U fönnen, ba& es ben
Sultan in Äonftantinopel beläßt. SIber ber Sultan folt bort nur ate
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Äolif, alfo lebiglid) als getftltdjes Cberbaupt aller ÜKobammebaner
Bleiben. Die ganse tatfädjlidje 3)tad)t foll in bie §änbe ber »erbünbeten
10?äd}te gelegt merben, fobafj ein 3uftanb feftgelegt mirb, ben 2Jtr.

Stsquttb mit bem SRamen „SBatifanifierung" besetdmet. Der Sultan foll

alle getftlidjen unb reltgiöfen Attribute behalten, unb alte Ipanblungen

ooll3teben, bie ibm als Äalif ber SDloljammebaner aufteben. 3Mer poli-

ttfdjen unb mtrtfdjaftlidjen SJladjt foll er beraubt fein.

Da[j biefes 3tcl fid) nid)t mirb burdjfefcen laffen, ift im §inblid auf
bie junebmenbe gro&mobammebantfd)e SBemegung laum 3tocifcIl)aft. Gcs

fdjeint aber aud), bafc 3lsquitb bei feinem 33orfd)lage betreffenb bie

Söatifanifierung bes Sultans ein falfdjer ^Begriff untergelaufen ift. Der
Äalif b«t niemals eine äbnlidje Stellung gehabt, mie fie ber ^ßapft

innerbalb ber fatbolifdjen £trd)e fcefttjt. Gr ifi otelmebr als Sdju^bett
ber mobammebanifdjen SBelt in mett böberem SÖiafee als ber 93apjt auf
eine meltlid)e 2)tadjt angemiefen. D^ne biefe meltlid)e äRad)t mürbe fein

(Sinflup auf bie gan3e tflamitifdje Senölferung t)tnfäUtg fein. Gcs ift

aud) nid)t anjunebmen, bajj bie lürteu unb Araber ben 33orfd)lag ber

JBatifanifierung bes Sultans als fiöfung rubig bwnebmen mürben.
Somit mill es fdjeinen, bafe bie fdjroierigc orientalifdje 5rage nad) mie
oor ungelöft bleibt.

Dalmo Garnevali, Rom:

Die türkikfre frage und Italien.

Die SJtittelmeerintereffen Italiens finb eng oerbunben mit bem 3U=

tünftigen <35efd)id ber dürfet, unb besbalb merben für uns bie Cent*

fdjetbungen über biefes oon größter SBebeutung fein, meil oon ibnen ber

ftortfdjritt besiebungsmeife SRüdfdjritt bes mirtfd)aftlid)en Ccinfluifes

unb ber roirtfd)aftlid)en Sltiiottät Staliens in ber fieoante abbängen
mirb. (Es ift baber nid)t möglid), gleidjgültig su bleiben gegenüber ben
etnanber entgegengefefcten Xbefen, bie inbesug auf (Erbaltung ober

3erftörung bes türttfdjen Staates aufgeteilt morben finb; benn es gibt

feine aJtittelmeermadjt, bie in böberem SDla&e als Statten bas 33e=

bürfnis nad) einem bauerbaften 5ttebens3uftanbe im Orient empfinbet.
Slber um bie Urfadjen neuer, gefälligerer Sntereffenfonflitte aus3u=
fdjalten, ift es notmenbig, bajj bie übertriebenen 3lnfprüd)e ber oer«

fdjiebenen Äonfurrenten gemäßigt merben burd) bie Ginftd)t in bie

böbere Stottuenbtgleit, ben grieben bes Orients auf bie (Erkenntnis ber

tatfäd)lid)en SBebingungen, unter benen bie oon lürfen bemobnten <5e=

biete fteben, su grünben.
2IH3U oiele pbantafliidje Sbeen, bie übrigens in bob^em SDlajje faptta*

liftifdjen 2>nterefjen entfpred)en, baben bie im gegenmärtigen Slugen*
blid allein mögltdje fiöfung bes osmantfdjen Problems oerbinbert: eine

fiöfung, auf bie Stalten offen feit Gcnbe SDlai 1919 bearbeitet, unb bie

fid) bie (Ermattung bes türtifdjen Staates in ben ©ebieten 3ur Slufgabe
mad)t, in benen bie osmamfd)e 33eoötterung mirflid) eine fompafte
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etbnifdje SWajorität gegenüber anbeten Sölferfdjaften bilbet, bie feit

3al)rijunberten mit tfjr sufommen leben. ©s ijt übrigens nottoenbig,

3U bet ttberöeugung burdföubringen, bajj bie politifd>abmtmftratioen

öcinridjtungen bet dürfet in feljr otel geringerem aftafje reformbebürftig

finb, als man gemeinhin annimmt. ©s roürbe genügen, bie Steuerungen

auf unmittelbare SBefeittgung ber im Slugenblid ibres Auftretens
leidjt 3U beljebenben SHi&braudje unb Irrtümer 3U befdjränlen, bas
Sunfttonieren ber 3oUbebörben unb bie Orbnung bes ©runbeigentums
3u fWjern, innere Orbnung unb 6id)ert)eit 3U oerbürgen, bas ^oliseitoefen

umsugejtalten, bie 93erlebrsftra&en inftanb 31t fefcen, mit einem SBort:

bas praltifdje ftunfttonieren ber SBertoaltung 3U fidjern, bie fid) bie

ftraffe fieitung bes gefamten prootnsialen unb baupiftäbtifdjen Drga*
nismus aneignen mu|, bamit ber türfifdje Staat feinen Aufgaben
genügen fann, obne auf utopifd)e ^Brojefte 3U oerfallen.

(Es ift 3eit, bie SBirflidjfett, rote fie fid) in biefen lagen barfteHt,

ins Sluge 3U faffen, anftatt 3eit an bie pbantafttfä)e (Erneuerung ge=

föjiäjtlid^er ©podjen, bie ntdjt roteberfebren, 3U oerlieren. 2Bir benten
an bie SRüdgabe oon Äonftantinopel, ferner bes tletnaftattfdjen Äüften=
gebietes unb bes inneren Ibrasien, bie bie Dentfdjrift oon SBentselos

ber ftriebensfonferens angefonnen bat unter ^Berufung auf 3abrbunberte
alte 3lnfprüd)e, bie in fraflem SBiberfprud) ftebt 3U ber abminiftratioen

unb politifdjen Obnmadjt eines fo Heinen Staates nrie ©rtedjenlanb,

ber »olltommen unter ber boppelten SdjufcbettMboft frember ginansen
unb frember ^Solttil ftet)t. Die Sßarifer Äonferenj bot fid) ntdjt geäußert

gegenüber ben gtieä)tfd)en gorberungen einerfeits unb ben türfifdjen

gorbetungen anberfeits, bie fid) bie ooUftänbige Grbaltung bes ©ebietes

3um 3id fetjen, bas bislang bem osmantfdjen 9teiä) unterworfen roar

(bas mit anberen SBorten niä)t nur bie bis 3um Äriege unter ber bireften

Dberberrfdjaft bes Sultans ftebenben arabtfd)en Sßrooinsen, fonbern
aud) Sigopten in fid) fd)ltef}t). Die Prüfung biejer fragen ift in ben
Sonbonex 93erbanblungen 3nrifä)en SJttlleranb, Slogb ©eorge unb jfttttt

unter anberen SBorausfe^ungen roieber aufgenommen roorben, als es

bieienigen toaren, unter benen suerft bie spartfer Äonferen3 bieSrensen
bes Ißroblems ins Sluge fagte.

Die ©riedjen baben burd) ben SBertrag oon SHeuiKo lebiglid) bas 9ted)t

erbalten, ©arnifonen im ojeftltdjcn Xtyaiten fteben 3U laffen, obne baß
bie Srage ber ©ebietsübertragung p ibten ©unften entfd)teben roäre,

roäbrenb für bas öftlidje Xfytaiun ein Äompromifj getroffen toorben ift,

ber bas territoriale Problem gleid)falls offen lägt, ©in internationales
Slbfommen bat ftattbeffen entfdjieben, bafc ber §afen oon Debeagatfd)
bem freien fpanbel ^Bulgariens gelaffen toirb, bas bie ©riedjen oon
jebem irgenbuiie gearteten 3ugang 3um ägäifdjen SJteere ausfdjtiejjen

rooüten. Xt)t%iin foH uneber mit Äonftantinopel oerbunben roerben,

bas als §auptftabt bes türfifdjen Staates Si$ bes Äalifen bleiben foH.

Unb mit &onftantinopel foll aud) bas ganje ©ebiet oon Slnatolien oer*

einigt roerben, ba bort bie ÜJtaffe ber türttfdjen SBeoblferung eine ooü=
fommen überioiegenbe Stellung einnimmt. Die Durdjfabrt burd) bie
ÜReerengen foK burd) eine befonbere 3nftan3 geregelt »erben, bie unter
ber ÄontroHe ber Sötädjte, SRufjlanb natürlid) nid)t ausgefdjloffen, ftebt.
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SBas bie armenifdje grage angebt, fo finb ^ier 3toei lenbensen Ijer*

oorgetreten. ©ine furbifdje Slborbnung, bie in Sjßaris oon bem türttjdjen

©eneral Sdjertf ^afdja gefügt tourbe, get)t borouf aus, ba& Armenien
auf ben SBeairf von ©ritoan unb einen £eil bes Shirts oon 2Ban be*

fd)räntt toirb unb bafe es, abgefeljen oon einem £afen am Äafpifdjen

SDleer, oon jebem SBege sum afteere ausgefdjloffen toerben fofl. 35ie 3lr*

meniet beanfprudjen bemgegenüber nidjt nur gana 5Rufftfd>3lrmenien,

fonbern ouä) -bie fedjs Diftritte oon Iürtifd>9lrmenten unb ©ilicten.

Slus bem SBiberftrett btefer beiben lenbensen roirb mabtfä)einlid) ein

unabhängiger Staat, ber einen £afen in Irapesunt baben roirb, beioor*

gel)en, oorbebattlid) ber ßöfung ber grage bes S3eftfces oon ÜDierfina,

Slbama unb Slleranbrette, ber oon granfretd) unb ©nglanb bestritten

toirb. grantretd) u>irb in feinem SBeftfc bie frjrifcl>e 3one bes fiibanon

behalten, inbem es bas Snnere oielleidjt unter ber englifd)=arabifd)en

f>etrfd)aft bes ©mir ftatfal beläfjt, beffen §errfd)aftsbereid) aud) Slleppo,

§oms unb Damastus in ftd) fdjltefet. 3n ber englifdjen 3Jiad)tfpl)äte

toirb, fo toeit man oorausfet)en lann, 3Jtefopotamien unb Sßaläftina

bleiben.

Die ßage Italiens ift bemgegenüber eine ooKfiänbtg anbere getoorben,

als fie oon ben internationalen 3lbmad)ungen oorgefeljen toar. Un=
geheuer ift bie SBebeutung ber oon uns in Slnatolien ©onkogenen 35e=

fegungen geftiegen, bis su bem 3eitpuntt, ba Smorna einerfeits, 3Kerfina

unb Slleranbrette anberfeits in anberen £änben fein toerben. 3« ber

Xat toeift ber tbeite Mfienftretfen, ber ftd) über met)r als fedjslmnbert

Kilometer 3totfd)en Scalanooa unb Slbalta erftredt, ntd)t einen einigen
£afen auf, ber biefen Ulamen oerbiente, unb überbies ermangelt er

jegliäjer«. *afd)en SBerbinbung mit bem fjinterlanbe. Die anatolifdje

5Bat)n, bie ber Äüfte parallel läuft, bat ihre eigentlichen #äfen in

Smorna unb SKerfina, in benen ber Seeoerteljr fid) fonsentriert unb
fid) auf ©runb ber natürlichen 33ebtngungen unb ber oort)anbenen§afen*
anlagen enttoidelt. Selbft toenn Stalten bie beiben ©ifenbabnftränge
Scalanooa—Slgaffolut (20 Äilometer) unb Slbalta—SBurbur (120 £ilo=
meter) erbauen unb in^Setrieb fetjen tonnte, fo toäre bie Hoffnung, ben
£auptftrom bes 5Berlet)rs ableiten 3u tonnen, bod) immer nod) eitel,

ba toeber Slbalta nod) Scalanooa ben Sd)iffen bie Sicherheit ber

Sinterung bieten, bie 3ur SBornabme bes £öfd)ens unb 2abung=
aufnet)mens erforberitdj ift. ÜRan berüdfid)ttge ferner, bafc bie Anlage
bes §afens oon Slbalta faft unübertoinbltd)e Sd)roierigfeiten bietet,

toät)renb Scalanooa praftifd) genommen in 3u groger 9läl)e oon Smorna
liegt, um jenem £>afen erfolgoerfpred)enbe Äonturrens mad)en 3U tonnen,

felbft toenn bie gegenwärtigen 93ebingungen ber Sinterung unb bie |jafen*

anlagen oerbeffert toürben. Sßolitifd) betrachtet bat aujjerbem bie oon
3talien gegentoärtig befetjte 3one aud) oon ferne feine politifdje eigene
art, eingetourselte Überlieferungen oerbinben fie überbies mit Smorna,
an beffen polttifdjem ©efd)td fie aü^ufebr intereffiert ift, als bafj fie

ftd) baoon losmadjen tonnte. ©s ift baber für Statten nid)t möglid),

bort 3u bleiben, too es je^t ftet)t, oljne fid» eine febr fdjtuer 3u fd)ü^enbe
unb nur unter gro&en Soften aufred)t3uert)altenbe Situation 3u fdjaffen.

SHur bei SRüdfübrung bes anatolifdjen ©ebietes unter bie ftaatlidje ©in*
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$ett oon Äonftantinopel ift es mögltd), bas gortbefteben bcs ttnrtfd)aft=

lidjen fiebens oon Smgrna unb bic greibett feines Seiferts stotfdjen

bem f>tnterlanb unb bem SDfeere jju geroäbrleiften. Solange bie ©riedjen

in btefer Stobt bleiben, nrirb ber erbitterte Äampf mit ben lütten jtd)

beraxt blieben, bafi er bas bisfjer blübenbe ßeben biefer überaus
reidjen 5ßrot»in3 serftört, inbem er einen Dauerjuftanb oon 3ufammen=
flögen unb 93enot<fiungen eröeugt. ©s liegt bemnad) im jntereffe

3taliens, bie politifdje unb n)trtfd)aftliä)e <£inr)eit iener ©ebiete su er«

falten unb ju uerbinbern, bajj aus ber 3etftüdelung 2lnatoUens bie

iürfifä)en SBeroobner Ärafte 3U einem Jtüdfiofj fdjöpfen, beffen folgen
unbered>enbar fein mürben.

Carl Redtmann:

Die Cafle der lfjandel$fcl)iffal)it

SBeniger fdmeH, als u>äbrenb ber Äriegsjabre erwartet auitbe, bod)

in ftetigem 3rortfä)reiten fdjeinen bie 3uftänbe ber Sdjtffabrt meljr unb
meljr in normale Staunen ßurüä^utebrett. Sotoeit man aus ber legten

ttberftdjt bes nteberlänbtfdjen Staatsbubgets erfeben tann, baben unter
anberem bie ©infubrsölle im September annäbernb 3 SDtitfionen fl. be=

tragen gegenüber 1,70 3JitHtonen fl. im 3ab« 1914. 35ie fiotfengebübren,

bie im September 1918 auf runb 1500 fl. 5urü<fgegangen waren, er*

bradjten im September 1919 runb 90 000 fl. Das SBieberaufleben ber

Sd)iffabrt tritt in Offelten 3abl*n über bie Slnlünfte in 3Iottcrbam
unb 2lmfterbam in ©rfdjetnung:

33om 1. Sctnuar bis 31. 2>uH finb in JRotterbam angefommen:
@d)iffe 9Ietto«2teg.»£ons

1919 2327 mit 2 560 784
1918 490 mit 484 045
1914 6300 mit 8 003 800

S3om 1. Sanuar bis 31. 3uli finb in 3tmfterbam angetommen:
, 1919 504. mit 2 629 987

1918 -47 mit 255 733
1914 1550 mit 8 005 535

SBeniger günftig ftebt es um ben 3)urdjfubr=a3erfebr oon unb nadj
35eutfd)Ianb; bie Offelten 3ablen bes 3lbeinfd)tffabrtoerfeb/rs oon
JÜmfterbam lauten : 2Injat>l ©djtffe Sonnengefialt 3Ug.«$ons
Angekommen finb im 1913 1918 1919 1913 1918 1919
3uli 151 43 50 102204 29170 48563
1. 3anuar bis 31. ßuli 933 398 292 671110 261337 224175
Ausgefahren finb im
3uli 164 34 55 109698 23448 48067
1. Januar bis 31. 3uli 1066 413 299 728656 281147 221776

33on ben ausgefabrenen Sänften roaren im ÜDtonat 3ult in ben
3abren 1913, 1918 unb 1919: 82 bjtD. 2 unb. 7 birelt nad) Deutfäjlanb
beftimmt. 91us obenfteljenben 3al>len gebt beroor, toie fdjlimm es noä)
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immer um ben beutfd)en Slu&enbanbel ftebt. 93on bet (Ettoattung, ba&

mit SBiebetbetfteflung bes gttebens in bcn ntebetlänbifd)en Seejjäfen

ein befonbets reget Xtanjitoetfebt oon unb nad) Deutfdjlanb ftattftnben

roetbe, bat fid) nod) ttidjts betoabtbeitet. 2lud) ber 33etfebt stoifdjen

niebettänbifdjen unb beulen £>äfen übet See ift nod) feb,t gering. So»

lange bos Sßtobuftionsoermögen Deuifdjlanbs feine bettäd)tltd)e (Et»

böbung etfäbtt, unb bamit im 3ufammenbang bie Valuta fo aufjet»

otbentlid) niebtig bleibt, lonn oon einet SBtebetljetftellung nid)t bie

SRebe fein.

Vorläufig roirb bet Jra^toerle^r in ben beutfdjen §äfen fid) fyaupU

fädjtid) auf bie (Einfubt befdjtänten. (Es mutben bebeutenbe SJetttäge

übet ©etreibeoetfd)iffungen oon ßa 5ßlata nad) Sternen, §ambutg unb
(Emben abgefd)loffen. Slmetifa rotl! es ben aitbetn 3JIäd)tcn suoottun

mit bet ^etfteHung bitettet Sdjtffabttsoetbinbung nad) beutfdjen Däfen.

SRädjft bet £ett»ßtnte, bie im 3ufammemottfen mit bet :S>ambutg»

3lmetifa»ßinte einen tegelmäfeigen Dienft sioifdjen SReurootf unb £am»
butg untetbält, baben nod) stnei anbete amerifanifdje SReebeteien, bie

Pacific Sltlantic Steamfbip (Sotpotation unb bie SJiatitime SRaoigation

(Eompann, beibe in SUcto 2)otf, ben gleidjen Sßlan gefajjt. Die etfte bet

beiben SReebeteien oetfügt übet ungefaßt 30 etftllaffige Dampfet. Die
£ett=ßinie bejitjt eine glotte mit einem Sdjiffstaum oon 300 000 5Reg.=

Xons. 3b* geböten bie wäbtenb bes Ätieges in notbametifanifdjen f)äfen

feftgebaltenen öftetteid)ifd)en Sdjiffe, bie fie fäuflid) ettoatb. 2Bie »et»

lautet, follen bei biefet ÜReebcrci neben amerifanifdjen aud) notioegtfd)e

3nteteffen in SBetradjt fommen. 9tud) in Sdjtoeben fud)t man SBorteil

aus Deutfd)lanbs SRangel an Oseanbampfem ju sieben. Die fd)n)ebifd)e

3obnfon»ßinie tottb einen Dienft stoifdjen ipambutg unb ßa Ißlata et»

rieten. Die etfte nennenswerte (Etöffnung einet ßinie unter beutfdjer

flagge ift bie (Eröffnung bes Dienftes oon fpambutg nad) bet ßeoante

butjb bie beutfd)e fieoante»ßinie. Üatfädjlid) fann biefet Sßlan etft au«»

gefüllt toetben, roenn bie 3lttiietten bie beiben Sdjiffe, übet toeldje bie

ßeoantc=ßinie nod) oetfügt, ausliefern, gafls biefe SReebetei bie ßeoante»

fabtt in 3ufunft aufredjtetbalten uritt, muß fie im Sluslanb Sd)iffe

djartetn, bis fie fetbft neue Scfiiffe bauen fann. Slud) foH bemnäd)ft bie

OIbenburg»tpottugiefifd)e=Dampffd)iff=9teebetei gemeinfdjaftlid) mit bet

§anfa»Dampffd)iffgefelIfd)aft ibten ftflbcten Dienft oon ^ambutg nad)

Portugal toiebet aufnebmen; ootläufig ftnb bie alten 6d)toietigfeiten

abet nod) nid)t beboben unb finbet bottbin fein Sdnffsoetfebt ftatt.

güt gtö&ete ßinien ift Deutfdjlanb jefet gan5 abbängig com Sluslanb,

bas roabtlid) nid)t aus (Entgegentommen feine Dienfte anbietet. Deutfdje

ipanbetsfteife fabten gleidföettig fott, tl)re Slufmetffamfeit ben Sd)iffs»

abfabrten mebettänbtfdjet -Reebeteien mit tcgelmäjjigem Dienft 311511»

toenben.

Die Äoblenftifis bebettfd)t jetjt bie allgemeine ßage in (Eutopa. 3n
Gnglanb ift es fdjon foioeit gefommen, baß Itampfd)iffe in Satfaft aus»

teifen, befonbers foldje, bie 00m SKittelmeet (Etj fyoUn. Die 5Rüdteifen

müffen in biefen jüHen bie Slusteifen mit einbtingen, aas einen gtofjen

Sdjaben bebeutet. Die Äoblenausfubt fanf oon 73,4 2JiiHionen im

Sabte 1913 auf 73 SDliKionen Zo. in ben am 30. 3uni beenbigten

12 SDlonaten.
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Die flufmerffamlett oon £>anbels= unb Sdjtffabrtsfreifen ift äugen*

MicCItf^ auf bie Statiftiten oon ßloob übet bcn HmfattQ bet t>attbels*

flotten oerfdjtebener ßänber gertdjtet. (Es ift bas erfte Gtfdjetnen bes

ßloo>9legtfters feit Slusbrud) bes Krieges. 2lus ber Stattfttf gebt ^er*

oor, baß bie britifd)e Xonnage fdjmere Sierlufte erlitten bat, unb baß;

bte £anbelsflotte ber Bereinigten Staaten oon Slmertta jefct oietmat

[o groß ift als oor bem Ärtege.

Die größten SJerlufte Ijaben folgenbe ßänber erlitten : ©roßbritamtien

3 547 000 Sieg. = Ions, ©rted)enlanb 530 000 9leg. = Ions, Slorroegen

360000 9teg.=Xons, Statten 192 000 Sleg.^Ions, Spanien 175 000 9leg.*

Tons unb Dänemarf 139 000 9leg.=Ions.

3meifettos erftebt unfere 3ufunft auf unfern SBerften, unfere Skiffe;

ftnb bie Sdjritttnatt)er auf bem SBege gu einem glücftidien Deutfdjlanb,

Dura) ben 3JiangeI an Sd)iffen ni$t nur in Deutfdjlanb, fonbetn in
gan3 ©uropa ift ber 33ebarf an Sdjiffsraum infolge ber Äriegsoerlufte

ein gang gemaltiger unb 3c§te merben oergeben, cbe bie erforberlidje

SBelttonnage toieber oorbanben fein toirb.

Das geftedte 3tel fann aber nur erretdjt merben, roenn audj ber

Arbeiter erfennt, toie bringenb nottoenbig bie Sdjaffung einer fraftigen

fKtnbetsftotte 5ur görberung unferes Slußenbanbels ift, unb menn babet
mebr benn bisset gearbeitet mirb unb Streif für bie golge unterbleibt.

Das neutrale Slustanb unb biejenigen feinblidjen Staaten, bie fid>

in befäjränltem SDiaße am SBeltlrteg beteiligt batten, baben bie Äon*
junltur ausgenu&t unb ibre Sdjiffsprobuftton in umfangreidjem Sötaße

gefteigert, fte bcberrfdjen fyutt ben SBeltmarft. Unfer Seftreben muß
es baber fein, ben SJeftanb unferer &anbelsflotte fo fdmeH mie mögltdj

toieber aufgufütlen; babei ojirb man im mefentltdjen mit bem Sau oon
3fraä)tbampfern rennen müffen. 93on großem SSortetl für uns ift bierbei,

baß bie beutfdje SBerfttnbuftrie in ibrer ßeiftungsfäbigfett audj toäbtenb
oes Äriegs nidjt gelitten bat, benn ibre fdjon im Stieben erftflafftgen

Stnlagen bebnten ftd) im Äriege im Dienfte bes SReidjes nodj befonbers
aus; babei oerfügt fie über oiele bunberttaufenb oorgüglidj ausgebilbete

gadjatbetter, über gablreiäje Ingenieure unb Xedjntter, fobaß von beute
nod) qualitatio im Sdjiffba'u an erfter Stelle fteben.

Deutfdjlanb mar auf allen ©ebieten ber Sdjiffbautedjmf bisber babn*
bred)enb unb mebr unb mebr trat es mit ben ©rgeugniffen feiner auf
uriffenfdjaftlidjer ©runbtage aufgebauten 3"buftrie an bie erfte Stelle

ber SBelt. Die oon uns erbauten Dgeanrtefen, „Imperator" unb „33ater*

tanb", bie in ber gangen SBelt bemunbert mürben, ftnb bie ooHgültigften

SSetoeife für bie ßeifiungsfäbtgfett beutfdjer Sdjiffbaulunft.

Unfern SBerften rotrb ftd) ein reidjes gelb ber Xäitgfeit bieten unb
mit iljnen ibren f&tlfstnbuftrten, aber nur bann, menn ber beutfdje 2lr=

beiter ben SBeg gur Drbnung unb 3ur probuftioen Sirbett gurüdgefunben
bat unb menn es gelingt, bie beutfdje Slrbeitslraft toieber gufammen-
gufaffen, roie es oor bem Äriege ber gall mar.

Dann mirb aud) unfer SBirtfdjaftsleben roieber in georbnete SJabnen
gelentt merben unb mir fönnen boffen, bie furdjtbaren griebens^
bebingungen gu überminben.



egor Bronn und Ida Illtmann-Bronn DeuUdjlands wlrt»

Jegor Bronn und Idaflltmann*Bronn:

Deutkl)land$ wirtfcbaftlicber SelbMcljutz,

fltorausfetzungen zur flufrld)tung.)

3)cn „SBeltuntetgang" haben mir erlebt unb burdjlebt: 3>ie SBelt,

3>ie bis 3ur SJtittfommergett bes Söhres 1914 beftanb, ift baljtn, oerfunfen

unb !onn nie orieber emportaudjen aus bet liefe bet Vergangenheit
3lber aus bet ©btterbämmerung, bem SBeltuntergange, toie ihn ger«

manifdje Soraeitmetsbeii in ben (Ebbaltebern gebietet bat» fteigt aus
bem Üfteere, bas bie burd) ©olbgier unb £üge oergiftete alte SBelt famt
ihren ©öttern oerfd)tungen bot, eine neue unb retne (Erbe empor. 60
rotrb ohne jebe <$rage aus bem grauenooflen SBeltenbranbe, ben mit
"bun^Iebt haben, aus bem SBeltmeer oon 93lut unb Unrat Steulanb

emporsteigen, wo immer nur lebensfähige unb bafeinsmürbige fiebens*

leime übrig geblieben finb. 3>afj bies in 3>eutfd)lanb ber SaH ift, fagen

uns nidjt nur unfer beijjer SBunfd) unb unfer baraus entfprungenes

Soffen, bas fagen uns immer oernebmlicber audj bie oft redjt brutalen

Stimmen bes feinbltdjen Sluslanbes, bas erflärt, Deutfd)lanbs ntd)t

entraten 311 tonnen, meil es mit feinen Gräften unb ^ähtgleiten für

ihren Seftanb nottoenbig ift.

Damit unfer Deutfdjlanb als ÜReutanb nrieber erftelje, muffen alters

Dings mancherlei Vorbedingungen erfüllt »erben. 3« etftct Weibe müffen
"bie oon ber toelterfabrenen alten Dtd)tern>eisbett als SBeltuntergangs*

urfadjen gefenngetebneten Safter, ©olbgier unb ßüge, oerfdjurinben, b. b-

ber jtttlid)e Sinn mufj erftarten, fittlidjes SetDufjtfein 3U jittlidjem SBotten

unb ftttlidjer Tat merben. SJlit all jenen üblen Dingen, bie bis 1914

beftanben unb jum SBeltfriege geführt haben, müffen aud) beffen 3te
gleit: unb 3olgeerfd)einungen, SBertoltberung unb Verrohung, Arbeits*

unluft unb Sud)t nad) ^Bereicherung mit unlauteren SJtitteln auf Soften
ber ©efamtbeit, abgetan merben. 3Btr müffen 5U arbeiten beginnen mü
bem ernften SBitlen, ntd)t nur uns felbft gu erhalten, fonbern 3ugleid)

bas prgeit feines SBoblftanbes unb feiner Unabhängigkeit beraubte
tBatetlanb mieber aufsubauen. Seber feines Volfstums mürbige Deutfdje

mufj fo banbeln, einfad) aus ber (Ertenntnis heraus, bafj fein eigenes

SBoblergeben in bem unferes SBolfsgangen unb bes Weiches begrünbet

fein mujj, um Seftanb su haben. (Es bei&t alfo, fdjaffen, ©üter erzeugen,
burd) roeid)e Deutfdjlanb als ©anges erhalten merben fann.

9?un ift es mit bem (Ergeugen allein ntd)t getan, oon grojjer 2Btd)tig=

teit ift aud), bajj bie Vermertung unb iBerteilung in erfter ßinie bem
eigenen Volfsgangen 3ugute fommen. Dies ift leiber bisher ntdjt ge=

fa)ehen. Vielmehr mirb feit bem SBaffenfttUftanb in bauernb fteigenbem
3Jta[je Deutfd)lanbs £ab unb ©ut in unoerantu>ortlid)fter SBeife an bas
3lustanb oerfdjleubett. 3ln £inu>eifen auf biefes gemetnfd)äblid)e Xretben,

auf bie ©ntbtöfmng bes fianbes oon lebensnotmenbigen ©ütern bat
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es äroctt ntdjt gefehlt; aber leiber finb trofc fester unenblidjer Serotungen,

©rroägungen unb SBerbanblungen feine befrtebtgenbe Stfiajjnabmen ge=

folgt, um ben Slbflufe ber SBaren einsubämmen unb 3U oerbinbern, bajj

fte roett unterhalb ibres SBeltmarttroertes unb oft unterhalb tbres

matten ©rseugungsroertes, fomit oerluftbrtngenb für unfer ßanb, »er»

äujjett mürben.
©s fd)etnt, bafj man bter p ßanbe roeber über bie Sreisgeftaltung

im Stuslanbe nod) über bie eigenen Äoften für ben fiebensuntcrbalt

unb baber über bie eigenen ©r3eugungst often im Älaren ift.

SBas bie Sßreisgeftaltung im Sluslanbe, fpegiett in ftranfreid) anbetrifft,

fo baben bie Skrfaffer retd)ttd) ©elegenbeit gehabt, biefelbe über ein

3abr lang in einem oon gransofen übernommenen großen 3nbuftrte*

roerfe 3U beobachten.

Sd)on im grübjabr unb Srübfommer 1919, als ber franjöfifdje 5ranf
mit-jroei bis brei Ellar! bewertet mürbe, ftanb ber beutfdje Slusoerfauf

in oo0er SBtüte. 3n ben angrensenben fremben ©ebieten ift es idjon

bamals bei ©efä)äftsleuten roie bei priemten sur ©eroobnbett geroorben,

iljren 2Boren= unb $ausbebarf in Saarbrüden, SBiesbaben ober Ürier

einsufaufen. Selbft aus Saris tarnen ©bepaare nad) Xrier, um ibren

Sebarf an 2Bäfd)e, Äleibern, Sd)ub3eug, §ausgerät unb Silberroaren

5U beden, roetl, roie fte fagten, in Saris es gans ausgefd)loffen fei, für

100 5ran! °°n &ü biefen Satben bas 3U belommen, roas man bei ben
Deutfdjen für 300 SJiarf belommt. 3« roeldjem Umfange Srrantreid) nod)

im Spätfommer 1919 oon &teibungsftü(ten entblöft roar, gebt fd)on aus
einer Umfrage einer ber 5ßarifer 3citungen bei ben bortigen SBaren*

bäufern fytvot, roeldje ergab, bog nur ein einziges oon ben Käufern
trgenb roeldjen Seftanb an SBtntetübersiebern befafc, unb bas im Df=

tober, als bereits bie Äälie beretnbrad)!

Die jenfeits ber ©ren3e liegenben inbuftrieüen SBerle finb roomögüd)
in nod) pberem 9Ha&e als ©efdjäftsbäufer unb |>ausbattungen auf bie

©infubr beutfd)er ^nbuftrieerjeugniffe angeroiefen unb 3ioar auä) foldjer

SBarengattungen, bie bort im fianbe b^rgefteUt ©erben, roetl bie

ßetftungsfäbigfeit ber bortigen SBerle burd) ben Ärieg ebenfalls au(jer=

orbentltd) gelitten bat, roetl bie gefamte Jnbuftrie an febr ftartem

SJiangel an gelernten roie ungelernten Slrbeitsfräften leibet, roetl bas
Iranspbrtroefen bort nod) oiel mebr als fytx 3u fianbe im Strgen liegt.

Die' oon Deutfdjlanb ausgelieferten ©ifenbabnroagen unb ßolomotiuen
x)at man nid)t oerftanben in Dtenft 3u nebmen unb manä)e fransbftfdjen

Sabnböfe finb infolge ber Serftopfung ber ©eleife mjt beutfdjen SBagen
erft red)t unbenuijbat getoorben.

95is gegen 3Iuguft 1919 foHte auf SBunfd) ber franjofifttjen Hegtetung

fo toenig roie nur möglid), — am liebften garnid)ts — aus Deutfd)lanb be=

jogen roerben, unb bie 6d)erereien, roeldje man jur (Erlangung einer

©infubrberoiHigung feitens ber Strajjburger „(Eommifjton bes bes*

rogations" unb ber ©enebmtgung, 3ablungsmittel nad) Deutfdjlanb su
übetroetfen, burä)3umad)en batte, roaren fdjier unenblid).

9tod) am 21. September 1919 bradjte ein febr oerbwitetes unb in

Sesug auf ©innabmequeSen fonft burd)aus niä)t roäblerifd)es Statt ber

ftanaöftfdjen Sdjroerinbuftrie einen bämifd)cn Sluffafc gegen sroei beutfdje
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girmen, roeldje bie ZatU unb SBürbetoftgfeit Begangen Rotten, bas

Statt um Sttufna^me oon SInäetgen unb Slnpretfungen iljrer ÜRafdjtnen

5U erfudjen. ©s ^et%t bort:

„9Bir baben natürlid) jene Angebote abgelehnt, benn es erfd)eint

uns als eine roabrijafte Unanftänbiglett feitens bet Deutfdjen, uns
„aftafdjinen für ben 23ergu>ertsgebrauä)" anaubieten, nad)bem fte

wenige SDtonate auoor unfet ©rubenmaterial in fo oerabfdjeuenss

mürbiget SBetfe jerftört baben".

„3meifellos ift bet ©efd)äftsoerfebr mit Deutfdjlanb mietet

aufgenommen roorben, unb unfere englifcfjen unb amerifanifdjen

33unbesgeno|fen, meldte oiet praftifd)ere unb meniger fenttmentale

fieute ftnb als mit, ftürmen gerabeau auf biefem SBege babin. SBtr

banbelten oerlebrt, roenn mit ba aurüdbleiben mofiten, aber im
gegenwärtigen Sttugenblid müffen mit uns bamit begnügen, in

ÜDeutfdjlanb ju oetfaufen, benn alles, roas biefes Sanb aus»

fixeren tann unb beffen mir bebürfen, mufe uns ge =

liefert merben, um bem SBieberaufbau ber oerioüfteten ©e=

biete 3U bienen. Das ift eine offijtelle 93erpflid)tung für Deutfdflanb,

unb mir baben ntdjt nötig, bas sum ©egenftanbe prioater ©e»

fdjäftsoerbanblungen 5U madjen."

„Deutfd)lanb bat fi«b feierlid) aur SBiebergutmadmng oerpflidjtet.

SBtt baben es erreicht, — bas ift mit allen erforberlidjen Sid)er=

beitsbürgfdjaften im gttebensoetttage feftgelegt, — bafj alle

beutfdjen Betriebe auf Slnfotbetn ber 2Biebergutmad)ungs*

Äommtffton unb unter ben oon iljt feftgefefcten Sebtngungen at*

betten müffen, um bie aut SBtebetljetftetlung unferet Snbuftrie

notmenbigen SKafäjtnen au erzeugen."

„Dasfelbe mirb r)infidt)tlt(^ ber Wobei unb Saumaterialien ge*

fd)ef)en. kurj gefagt, es fte^t aflo fdjmara auf roeijj im gtiebens*

oertrage, bafj Deutfdjlanb alle feine rotrtfdjaftiidjen §ilsmittel an»

aumenben bat, um unferen SBieberaufbau au befdjleumgen."

„2Benn bemnad) bie ftanaöftfäjen unb bie oerbünbeten 9Jtafd)inens

febrilen md)t rafd) genug bas erforberltdje ©rubenmaterial au

tiefern oermögen, bann brausen mir ntdjt au marten, bis bie 93er=

treter ber Deutfdjen es uns anbieten, ©s ift bann Sad)e ber SBieber*

gutmadjungstotnmtffion, jebe il)r amedbienlift) erfrtjetnenbe ,,&npo=

tljef" auf bie ^robuftion ber beutfcfjen 2Jlafd)inenfabrifen au aieben".

©erabe um biefe ßeit, September 1919, ging ber franaöftfcfjen 5Re=

gierung ein fiitt)t barüber auf, ba& angejtdjts ber fmfenben franaöfifdjen

SBäfirung es gerabeau ben nationalen ÜRutn bebeutet, auf ber SSerbinbe*

rung ber biretten {panbelsbejiebungen mit Deuifdjlanb au befielen unb
nod) meiter bie fran3Öftfd)e $olfsioirtfd}aft lebtglid) auf ben33eaugausben
alliierten Staaten au befdjtönfen. Damals mar bas SBäbtungsoetbältnis

amifd)en gtanftetd), ©ngtanb bam. Slmerifa unb Deutföjlanb ungefähr
roie 1:0,6:4, b. b- in ben angel[äri)ftfd)en ßänbern f)aüt ber fixant

nur etmas über bie ipälfte, in 35eutfd)lanb bagegen bas SBierfadje bes

ftriebensmertes. SDtan amang bober bas fianb, ftd) nur ber atterteuerften

SieferungsqueUen au bebienen, unb es ftellte fid) t)ierBei beraus, baß
ber mit bem Dpfer ber Setbftfäjäbigung oerfolgte 3med, 3)eutfd)lanbs
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9lusful)xljanbel nid)t cuffommen 311 laffen, ntd)t im gctingften etteid)t

toutbe, benn es 3eigte ftd>, ba& bte oon ben ametifantfdjen unb engltfd)en

öunbesgenoflen gelieferten ©utet Dielfad) beutfd)en Utfptungs waten,

fo ba& bie anbeten SlUiietten auf fttanfteufjs Soften neben ben 3n>tfd)en=

tjanbelsgenrinnen nod) bie fetten 3klutabtffeten5en obenbtein einftedten.

3n anbeten gälten ttat oft ein toomöglid) nod) eil)ebltd)etet SJti&ftanb

auf: bie SBunbesgenoffen übernahmen Slufttäge unb 23eftetfungen, aud)

Strahlungen unb liefetten entmebet gatnidjt obet äu&etft täffig. 2)a

aud) bie ftan3öfifd)e 2>nbufttte mit bem §ottfd)teiten bet Demobitifation,

bem £eraus5tei)en bet beutfd)en Äriegsgefangenen aus ben tnbufttiellen

Slntagen, mit bet fottfdjteitenben SSetlottetung bes gansen Xransporfc*

roefens, bet nid)t auftjörenben ©ätung unter ben SBetegfdjaften bet

eigenen &of)lenbetgu>etfe immet roemget teiftungsfäljtg unb jjuoetläfjig

rourbe, fah, fid) bie fran3öfifd)e 9tegterung ge3umngen, um nid)t nod) meljt

DoIIats unb Sßfunbfdmtben 3U madjen, ben entgegengefefcten 3Beg eins

3ufd)lagen. Dutd) bie Xagesjettungen, burd) bie gad)pteffe unb butd)

titelte 9tunbfd)reiben an bie etnjelnen SBerfe fotbette fie nun auf, bas
Sutten bet beutfdjen SBäfyrung ootl aussunutjen unb ben gefamten Se*

batf, fotoett et niäjt in 3r*onfreid) gebedt toerben fann, nut aus Deut[d>
Ianb p besiegen. — Dafj biefe (Erfenntnis 3U jener Seit aud) bem in«

bufttteflen Untetneljmettum in granfretd) aufgegangen roat, beioeift

ein 3luffat5 im fttgato, bet fid) babei auf Darlegungen eines ©top=
inbufttieHen aus Bern SRorben ftütjt. Dtefer §err Ijat nid)t nut bie

hätten bet Snoafton mitetlebt unb bie Setftötung feinet gabrifen,

fonbetn aud) annätjernb soaei Jab^te als ©eifel in einem beutfdjen ßaget
3ubttngen muffen. (Et liebt bie Deutfdjen butd)aus nid)t, bennod) ift et

füt bie SBiebetaufnaljme bet DanbetsbesteJjungen mit Deutfä)lanb. —
„Datauf 3U oet3id)ten, roäre 2BaI)nftnn." 3ut $3egrünbung feinet 8fotbe=

tung füljti et an, bafe eine Süiaidnne, beten et getabe bebütfe, menn et fie

nid)t aus Deutfdjlanb fommen laffen tooltte, aus 5lmettfa besogen toetben

tnüfcre. Da roütbe bet 3lnfd)affungspreis um 40 o. §. Ijöljer fein.-3lu(5er=

bem Ijätte et jebesmat bei 9lad)lieferung oon ©rfatjteilen aus Slmerifa

einen SDlonat 3U oertteren, bis fie einttäfen, toäljtenb et fie aus Deutfd>
Ianb in 48 6tunben baben tonnte. SBte er, fäl)tt et fott, benfen aud)

triele anbete Snbuftttetle feinet ©egenb, nämlid), bajj fie alles, beffen

fie füt u)te 23ettiebe benötigten, am ootteifljafteften aus Deutfä)lanb

et^atten amtben.
2J?it bet nun feitens bet fransöfifdjen SRegierung eingefe^ten $ropa=

ganba sut Slusnutjung bes Suttens bet beutfdjen SBäljrung unb 3m
tegen ^Beteiligung beim Stusfaufe Deutfdjlanbs mar 3U ermatten, bafj

bie 5ßteife in gtanlteiä) infolge bet oetftättten ©infuljr bet feljr billigen

beutfdjen SBaten eine ftnlenbe Ienben3 annehmen nriitben. Dies toat

natütlid) bem franjöfifdjen $robusenten, ber 3toar getn feine 9Kafd)inen

unb feinen fonftigen SBebatf 3U einem Dtittel bes SBeltmatftpteifes

aus Deutfd)lanb be3ie^en, babei abet untet feinen Umftänben mit feinen

SBetfaufspteifen bctuntetgefien möä)te, böd)ft unetroünfd)t. 3lus biefen

©tünben routben fofott auf alle Cctseugniffe, beten ©infubt aus J)eutfd>

Ianb übetf)aupt nut in 23etrad)t lommen fönnte, butd)fd)nittlid) rtetbtei=

fad)te 3öHe eingefügt.
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Die Spannung snrifdjen ben greifen bct beutfdjen tlngebote unb beu
fran5öfifd)en Snlanbspreifen füt gabrilbebarf toat roäbrenb bes ganzen
3abres 1919 jumcift toie 1:3. gür große Ärane oerlangte 3. 95. eine

$arifer girma ben boppelten 93ettag in graulen, toas eine feljt be-

tannte beutfdje girma in SJtart oerlangte; babei oerlangte bie kaufet
girma 18 monattge ßtefcrfrift nebft ben übliöjen 93orbebalten in 33e3ug

auf Sieferungsmögltdjleit unb JRoIjftoffpreife. Die Gliben unb briiben

oerlangten 9Jreife für größere Sktonarbeiten ftanben im gletdjen 93er*

bältnis. gür fdjtDer^e Äobleneleltroben für eleltrifdje Öfen 3ur (Er*

Seugung oon Stalrf oerlangten beutfd)e gtrmen in SRarl nur 60 0.

bes oon ftansöfiföjen gtrmen geforderten granlbetrages. gür §od>
fpannungs»3foIatoren Ijat man einer 93arifer girma einen 93reis bes

miHigt, ber etroa um bas Dreifache bas entfptedjenbe beutfdje Angebot
übertraf; unb als bie mit Seljnfudjt ertoarteten Sfolatoren ber 93artfet

girma eintrafen — toaren fie nodj alle mit Stiletten ber 33or3eHan*

fabril Stofentljal in Selb in Sarjern gefdjmütft. Sin SBerl forberte oon
einer beutfdjen unb einer fran3öftfdjen girma Singebote auf ©asreiniger.

Das beutfdje betrug 20 000 grants, bas ^ßarifer 55 000 granls. 211s

man ber 9Jarifer girma tbje fo erbeblidje 3Jlebrforberung oorljielt, oer*

toabrte fie fid) febr energifd) bagegen, baß man ibre (Erseugntffe mit
benen ber „bodjes" oergleidjen toolle. Ungeadjtet bes getoaltigen $rets=

unterfajiebes tourbe bie 23efteHung, nadjbem ein Sßreisnadjlaß oon
3000 grants bewilligt toorben mar, in 93aris aufgegeben, um nid)t ben
Deutzen ben Serbienjt 3utommen ju laffen. Salb barauf ftellte es ftdj

heraus, baß bie 3Jari[er girma oon fid) aus biefe 95eftellung jener

beutfdjen girma in 91uftrag gegeben Ijatte, bie iljr Sttngebot mit 20 000
granfs gemadjt blatte. 3»oet Drittel ibres 33reisnad)laffes batte bie

auf beutfdje (Stjeugniffe mit fotdjer ©eringfdjäfcung Ijerabblidenbe

Sßarifer girma ber beutfd)en ßieferantin aud) nodj abgepreßt, inbem fie

iljten Auftrag nur nad) Ermäßigung auf 18 000 grants erteilt bat-

Diefe Darlegungen foQten ben beteiligten Greifen Hat madjen, toie

febr bas 91uslanb auf beutfd)e SBaren angenriefen ift, unb baß es jefct,

ojo oiele etnbeimifdje betriebe auf 3«bte hinaus mit Slufträgen oer=

feljen finb, bodj gar leinen 3»oe<f b«t> *>«k i« b«t SBorlriegsjeit geübten

SBettlauf um Aufträge nad) bem Sluslanbe toieber aufjunebmen. ÜOTan

fei fid) betoußt, baß bas Sluslanb in jebem gälte nur bas oon Deuifd>
lanb laufen mirb, was es enttoeber anbersroo übetbaupt ntdjt belommt
ober nidjt fo fdmeH unb nid)t fo billig befommen tann. Deutfdjlanb Irantt

jetjt md)t an Slbfa&manget, fonbern an oiel 3U geringer 33robuftion.

SJian follte reiflidj überprüfen, ob unfere 93erlaufsorganifattonen, toeldje

auf Sluffinbung oon Slbfatjmöglidjleiten unb Sdjaffung bes Sebatfes
eingeteilt toaren, in ber ©egentoart nidjt oiel 3U groß finb, toeil biefe

Aufgaben auf lange S^bt« hinaus, u>enn nid)t gat auf immet, nun
toeggefallen finb, unb 10 eil toit oiel, oiel toeniger als in ber 93orfriegs3eit

ab3ufe^en baben. Der Stuftoanb ber Sinselfitmen unb bes Staates, toie

3. 95. bie SBeranftattung oon SUieffen ufto. 3ur §eranfdjaffung oon 5lus-

lanbsaufträgen, ift babet je^t burd)aus entbe^tlid). Diefe 93etanftaltung

oerfäjltngt große ©elbmittel unb beanfprudjt febr oiele SIrbeitsträfte für
eine gan3 unprobultioe lätigfeit.

42



Mjaftlldjer SelMtfdmtz legor Bronn und Ida Bltmann-Bronn

Das Sdjlimmfte aber babei ift, bajj bei ber Slusfubr nad) bem 3lus=

lanbe bcr Staat als folget nidjt nur feine einnahmen einbeimft, bie

er bod) fo nottoenbig braudjt, fonbern nod) red)t erbeblidje, mitunter

fogar in ben ©in3elljetten nadjtoetsbare 3ufd)üj|e leiftet, b. b- ber Staat
erleibet 5. 3t. bei iebetn Serfaufe nad) bem Stuslanbe einen birelten

Serluft.

Der Sertäufer einer SBare toei& 3toar, toie fiel Äoften bie &et-
ftellung biefer SBare it)m petfönlid) oerurfadjt bat; unter 3ured)nung
eines Ujm als ausreidjenb erfdjeinenben ©enrinnes beredmet er feine

Serlaufspreife unb glaubt nun, bem Staate einen febr grojjen Dienft

3u ertoeifen, roenn er 5U biefen Steifen red)t oiel SBaren nad) bem 9lus~

lanbe 3U oerfaufen fud)t unb auf biefe SBeife auslänbifdje 3ablungs*
mittel bem ©tgentanbe 3ufüt)rt. Selber abnen bie SBenigften, meldten

oertuftbringenben Dienft fte bamit ir)rem ßanbe ertoeifen unb roie teuer

bie fo bctetnfommenben 3ablungsmittel bem ßanbe 3U fielen fommen.
Sßenn man aus fiänbern mit tjober Satuta jetjt nad) Deutfä)lanb

lommt, fo gerät man aus einer Sertounbetung in Sie anbere über bie

Sitfigteit bes tjicfiflcn ßebens. 3m Stuslanbe besagt man für jebe

StraBenbabnfabrt, für jebe Sabnfabrt, für jebe $oftfarte, an Itinf^
gelbern oielfad) nur ben balben, mitunter aud) gar ben gleid)en Setrag
an bortiger SBäbrung, wie tjier in Sapiermarf . ©benfo fte|t es im großen
unb gansen mit ben SBobnungsmietspreifen. 2luä) bie ßebensmittel=
preife, namentlid) bie rationierten, aber aud) bie, roeld)e man „binten
berum" erbält, finb für ben aus bem Slustanbe Äommenben oon oer*

blüffenber Silltgleit. SBober lommt bies?
Arbeiten bie beutfd)en Ceifenbabnen, bie beutfd)en Softoertoaltungeit

fooiel billiger, loftet bie Unterbaltung ber SBobnbäufer fooiel toeniget

als jenfeits ber ©rensen? ipaben bie beutfd)en Ämter für ßebensmitteU
befd)affung fo befonbers billige Quellen entbedt? Stein, leiber ift es
nid)t ber 5aH. Das Defisit ber beutfd)en SReidjspoft betrug im %af)ti 1919
an bie 3toei SKitliarben, alfo für jebe Softfad)e, bie mir aufgaben, ga^lte

ber Staat roabrfäjeintid) einen bem Sortofatj ungefäbt gleidjen Setrag
nod) 3U. Die ftäbtifdjen Strajjenbabnen roeifen für bas oerfloffenc 3abr
fel)r erbeblidje Defisite auf. <$ür bie Serbitttgung ber rationierten

Lebensmittel oerausgabte ber Staat in neun SJtonaten 3,5 Söiittiarben.

Die beutfdjen Staatsbabnen baben einen nod) erbeblid) böberen Seb>
betrag 3U buä)en. — 9luf bie Unterbaltung ber SBobnbäufer, auf bie

Unterbaltung ber Straften unb ber lommunalen ©inrid)tungen, auf bie

Pflege ber 8«d)btlbung unb ber gorfdjertätigleit toirb im u>efentlid)en

gan3 oer3id)tet. Sei jeber unferer Serrid)tungen geniejjen roir enttoebet
einen 3ufd)ufj bes Staates ober roir 3ebren oon unferem erfparten ©ute.
Unter biefen Umftänben toirb eine ber 3BitHid)leit tatfäd)lid) ent»

fpred)enbe Äoftenbetedmung 3um Dinge ber Unmögtid)leit unb bas, roas

roir als unfere Selbftloften erred)nen, bürfte im grofjen unb gan3en toeit

toeniget als bie Själfte ber tatfäd)liä)en Ausgaben fein, toenn man
auf bie Staats3ufd)üffe oersidjten unb fein bäuslid)es, geroerblid)es unb
geiftiges 3noentar auf ber $>ör)e ber Sorfriegsseit erhalten toürbe. Dag
bie Sd)äfcung nid)t übertrieben ift, erfiel)t man baraus, baß in ben
legten 6 SJionaten fotootjt bie ftäbttfdjen Settebrsunternebmungen, m^
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bte.Staatsbaljnen unb aud) bte 9letd)5poft fid) gejioungen fabelt, um ihre

laufenben Selbftfoften nur Ijalbroegs au becfen, ihre larife sum Icil

3u oerboppctn, jjumetft aber 3U Derbreifadjen.

Durd) bte btrefte unb tnbireftc Übernahme a0er oben aufgesäblten

fiaften besroedte ber Staat, bte fiebensbattung breiter Sotfsfdjidjten,

beren ©infommen ber Sretsbilbung nur mit [tarier SBersögerung folgen

fann, mögltdjft billig ju erbalten. 3)te ÜRidjtigfeit ober 3Eoedmäfoigfeit

btefes Sorgebens bes Staates foll tyzx nidjt roeiter unterfudjt roerben.

^ebenfalls fierjt bod) feft, bajj burd) biefe SRaBnaljmen ber Staat bie

fiebensbattung feiner 3Inget)örigen unb nicht bie ber SBeroobner-

fdjaft ber fünf (Erbteile au oerbiHigen anftrebte. Saburdj aber, bajj ber

Staat eine erljeblidjen Anteil ber Äoften im Raushalte ber 3lrbetter=

fdjaft, ber Seamten, bes Unternehmers felber auf fidj genommen bot,

jtnb bie bejahrten Arbeitslöhne unb ©ebätter, jtnb alte perfönlidjen unb
gefdjäftlidjen Spefen, alte ©ebüljten unb gradjten, foroett fte gebud)t

roerben fönnen, toeit unterhalb il)rer totrflidjen Seträge. Soroeit bie

er3eugten ©üter, bei ben eigenen Staatsangehörigen oerbleiben ober

von ihnen oerbraudjt roerben unb fomit jur ©rbattung unb jur Stärfung
bes Solfsgansen beitragen, %at biefe allgemeine Untetroettung ber

SBaren unb Cetfiungen nidjt ihrem Döllen Setrage nadj als Serluft

3u gelten. Slnbers aber ift es in Sesug auf alles, roas nadj bem Sluslanbe

uon ©inselfitmen oertauft roirb. Sie perfönlidj fönnen babei b>t)e ©**

rotnne er3ielen, inbem fte nicht nur ihren normalen Sfabrifations*

^anbelsgetoinn, fonbern nod) bie feljr erhebliche Differen3 sunfdjen ben

3nlanbs= unb Sluslanbspretfen für ftd) in Stnjptudj nehmen. 3. a t ] ädi
-

tid) aber ift biefe Diff er en3 3toifd)en ben 3n= unb
Sluslanbspretfen, uiie toir gefeben fjaben, 3U einem
febr erljebtidjen leite nur burd) bie ntcf)t getilgten
S o r f dj ü f f e bes Staat es bebingt unb oon SRedjtsroegen
folltebaljer bie Differenz 3roifdjenben 3" 5 unb 9lus =

lanbspr eifen, fotoeit es fid) um bie Slusfuljr bo-Jtbelt,

nur bem Staate 3ugute fommen.
3)er ©intoanb, ben bie Serf. oft 3U bören befommen, bafo es testen

©nbes 3iemlid) gleichgültig fei, ob bie ©erotnne aus bem STusfubrbanbel
btreft bem Staate 3uflie&en, ober ob fte oön ©in3etfitmen eingenommen
unb bann bod) bem Staate in ftoxm von atterljanb Steuern abgeführt

-iroerben, ba ber Staat bod) fo siemttdj alles roegfteuern tootte, erfdjetnt

' aus meieriet ©rünben nicht ftid)baltig. ©s ift ein roeiter 2Beg bon ben

©infünften bes ©in3elnen bis 3U benjenigen bes 3isfus, unb gar oieles

"cerbunftet unb oerftdert unaufftnbbar unb unnadjtoetsbar. 3ubem roeife

rooljl nod) fein 9Jienfdj in 3)eutfd)lanb, toie, mann unb in toeldjem 3lus*

mafje bie Steuergefetje 3ur Slnroenbung gelangen roerben. Slber felbft

roenn bie Stdjerbeit beftänbe, bafj fte burdjgreifenb roirfen roerben, er=

fdjeint es fd)on tesljatb nidjt richtig, ba& nur ber jeroeilige Sefttjer einer

SBare 3U befttmmmen hätte, ob unb 3U coetd)em Steife fie nad) bem 2lus=

lanbe »erfauft roerben barf, roeil, toie roir gefeljen haben, ber Staat
mit einem meiftens nid)t minber grojjen Slnteil an ben Selbftfoften be=

teiligt ift unb bat)er gerabesu als SWitbefi^er ber SBare 3U betrachten

ift. SRodj anbere rotdjtige ©rünbe fommen tyriiü, roeldje gebietetifd) oer=
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langen, bafj bie bisherige, mebt befotatioe SJtituritfung bes Staates bei

bem Slusfubrbanbel einet ausfdjlaggebenben ^Beteiligung baian Sßlatj

maäjt. Dura) bie hoben ©etoinne, toeldje bei 2lusfutjrljanbel ben einseinen

Sitmen abiotrft, ©erben biefe bagu oerleitet, fooiel roie nur möglid)

nad) bem Sluslanbe gu oerfaufen ohne 9lü<ffiä)tna1jme auf ben 3ttfanbs*

bebarf. Dies führt bagu, bajj ber einl>eimi[ä)e 33erbtaud)et gegroungen

wirb, mit bem Sluslanbe in SBettberoetb um bie (Erlangung aud) bet

etnbetmtfdjen SBare gu treten, für beren £>erftellung ber Staat
einen erbebltd)en Anteil ber Äoften trägt unb bie er früher ober fpäter

bod) in irgenb einer ftotm auf ben 93erbtaud)er abroätgen muffen roirb.

Diefe SRottoenbigfett, aud) beim SBebarf an etnbetmtfdjen SBaren mit
bem Sluslanbe mit feiner hoben SBaluta in SBettberoerb gu treten, legt

bem beutfd)en ©tngeloetbraud)er eine taum gu ertragenbe SBürbe auf;

fie rottb aber gerabegu gut Äataftroplje für tie gefamte 33olfsäDittfd)aft,

roenn es ftd) um SBegug oon einbetmtfdjen SRobftoffen unb S>albfabtifaten

banbelt, roeld)e, ftatt für bie eigene roettetoetatbettenbe Snbuftrie refer-

Diert gu »erben, oon bem 3nlanbsmarfte gang oetfdjtoinben unb nad)

bem Äuslanbe oetfdjoben gu ©erben broben. SDlan benle g. 33. an bie

wenigen nod) aus beutfdjen Grgen geroonnenen SUtetaHe, roie 3inl unb SBlei,

an 58aueifen, Q5ifenbled)e unb ©ifenrob«, an d)emtfd)e §albfabrttate,

rote Soba unb 9tatrtumfulfat, roeld)e bie ©runblage für bie ©las« unb
anbete roid)ttge Sabrifationen bilben, an ßeber ufu). ufro. Die Sltafdjinen-

inbuftrie, bet Apparatebau, bie d)emifd)en gabtiten, bie Sdjubfabrtfen
. nrie faft alle anbete 3roetge bet roeiter oetatbettenben Snbuftrie leiben

unter bem Söiangel aud) an foldjen für fie als 9tohftoffe bienenben 3lus=

gangsmaterialien, roeldje groar im 3nlanbe untet 3ubtlfenabme oon
Staatsgufdjüffen etgeugt unb ttofcbem nad) bem Äuslanbe oetlauft

roerben.

Die Slusfubtptämienpolitit, ttofcbem fie in bet SJortriegsgett nur
oon roentgen 2Birtfd)aftsoerbänben getrieben tuurbe, bat betanntlid)

au&erorbentlid) oiel gut ©tfiatfung bes ©toHs unb bes SDlijjtrauens

gegen Deutfcfjlanb beigetragen. 3m ©runbe genommen, mirb aber bie

beutfdje Ausfuhr, fo roie fie jefct gebanbbabt mirb, atterbtngs gang un=
gemoHt, butd) rieftge Staatsptämien unterftütjt, unb bie 33bantajte=

gerotnne mandjer Ausfuhrfirmen toerben ntd)t oom Auslanbe, fonbein
in ber 2Birflid)leit opn bem eigenen Staate getragen.

3u bem rotrtfd)aftlid)en ÜRuin, gu roeldjem bie bisherige $tlfslofij^

leit bes Staates gegenüber bem eigenen Ausfubrbanbel führt, fommi
nod) ber Umftanb bitigu, bajj bie breiten Sd)id)ten ber fdjaffenben Äreifc
bes Auslanbes, auf beren Sympathien Deutfdjlanb jefct fo angeroiefe*.

ift, burd) bie bisherige, im ©tunbe genommen auf ©eroäbtung ftaatlidjer

Ausfuhrprämien hinauslaufenbe beutfd)e Ausfubtpolitil gctabe0u oot

ben Äopf geftojjen roetben. Die fd)affenben Sd)id)ten betommen als

SBetbtaud)et oon bet „beutfd)en SBitttgfett" nidjts gu feben — bet

gange ©infubtgetoinn bleibt aud) bort in ben §änben ber nut unmittel=

bat an ber ©infubr SSeteiligten — umfomebr befommen aber biefe

breiten Sd)td)ten bie angeblid)e „beutfd)e Bifligleit" als ©rgeuger
gu fpüren, inbem ber bortige ^anbel unter £>intoeis auf bie beutfd)en

Singebote, auf bie man aber angeblid) nur aus patriotifd)en Stroägungen
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nidjt eingeben toolle, bic oon bortigen (Erzeugern verlangten greife ju
brücfen fudjt. Die golge baoon ift bic, baß nidjt nur bic alliierten, fonbern
aud) oerfdjtebene neutrale Staaten ©egenmajjnatjmen getroffen unb bie

beutfdje einfuhr mit ftarl erljöljten 3öllen belegt Ijaben. (Es fei fyex
eine im SJtär3 1920 erfdjienene 9iott5 in ber Sdjmeiaer treffe über bie

unmittelbare beutfdje (Einfuhr nad) ber Sd)u)ei3 angeführt, toobei nod)
bie oerljeerenben Solgen bes berüchtigten „ßodjes im SBeften" bod) faum
in SBettadjt tommen:,

„Steutfche '«usfufjrjiffern. »et bem Langel einer beutfdjen Slufoenbanbels*

ftatiftik finb bte 3*ffent roertooll, bie aus onberen fiänbern übet bie bortbin be»

roirkte (Etnfufjr beutfdjer SBaren ju uns gelangen, fjntereffante eingaben oeröffent«

licht über bie 3lusfutjr beutfdjer gertigfabrikate bas (£ibgenojfenfcbafts«3oll»$>eparte»

ment, bie Jefct bis einfchl. 3. Quartal 1919 norliegen. ©araus ergtbtftd) beifptels»

roeife, bajj bie Ausfuhr Don beutfdjen Soljroaren nad) ber Sdjroeij im erften Quartal
1919 1407 ©oppeljentner, im jroeiten 4622 ©j., tm britten 16709 ©j. betrug,

barunter bie 3iffe™ für bte entfpredjenben Quartale bes beutfdjen Sllöbelejports

nach ber Sdjroeij, 375, 493 unb 2931 ©j. ©ie £oljroarenetnfubr ftanb banadj im
britten Quartal 1919 auf etwa ber boppelten tfjöbe bes beutfdjen Soljroarenejports
im ©urdjfdjnitt ber Quartale 1913, roäbrenb fid) ber SÖlöbelejport im brüten
Quartal 1919 nodj nennenswert unter bem ©urdjfdjnitt (in 1913 pro Quartal
3873 ©j.) hält 9ln unbebruckten papieren, Kartons, Rappen ufro. mar bie 2lus»

fuhr in ben 3 Quartalen 1919: 9691, 15650 unb 21773 5)». (1913 pro Quartal
23 511 ©j.). «Recht gering finb bie 3iffern für (Eifenbahnmaterial: 22 854, 41076,
40 799 ©j. (©urdjfdjnitt 1913 aber: 142024 $3.), für 9Hafdjinenteile 8558, 4260,
4663 (15 228) ©j. Sehr grofj mar bagegen bie Ausfuhr beutfdjer automobile nad)
ber Scbroeij: 1598, 2895, 10 441 (©urchfehnitt pro Quartal 1913 : 534) ©j. unb
oon gabrräbern: 6982, 6985 unb 32507 (burdjfdjnittlidj pro Quartal 1913 nur 851

*

Stück). (Es fdjeint fidj babet, ba bte Sdjroeij /keine entfpredjenbe 2Bieberausfuhr
nad) anberen fiänbern geigt, gerabe für Automobile unb gabrräber in ber fjaupt«
fadje um einen inneren Äonfum ber Sdjroeij ju hanbeln, roäbrenb 323. bei ber

ftark gelegenen (Einfuhr beutfdjer SZBerkjeugmafdjinen (brittes Quartal 1919: 17170
gegen burdjfdjnittlidj 8208 ©j. pro Quartal 1913) grofje SBieberejportjtffern aus
ber Sdjroeij nad) Frankreich uorliegen (11267©j. im britten Quartal 1919 gegen
burcbfdnttttud) 683 ©j. pro Quartal 1913.) (Es ift baran ju erinnern, bafj bie

grofte (Einfuhr oon beutfdjen SBibbeln nad) ber Sdjroeij bort ju einer A broetjr aktton
geführt bat unb bafj eine gleiche Aktion jurjeit oon ben fdjroeijerifdjen Fabriken
für Automobile ufro. angeftrebt roirb."

Das Problem [teilt fid) baljer rote folgt:

Das SReid) bebarf auslänbtfdjer 3aljlungsmittel sur 23eftrettung ber
Äoften ber (Einfuhr frember SRot)ftoffc unb SRabrungsmittel unb sur
Xilgung ber Sluslanbsfcfjulben. Jiur foldjer ^usfuljrbanbel fann bem
SBolfsgansen augute tommen, bei toeldjem ber (Erlös neben ben §er=
fteflungsfoften aud) bie mittelbaren unb unmittelbaren Auslagen feitens
bes Staates unb ber (Semeinben reidjltd) beeft, unb unter ber Sßoraus*
fefcung, bafj bie burd) bie Slusfuljr bem 3nlanbe entzogenen 3Baren
feine eigene Sßrobuftion nidjt gar 3U erbebltd) beeinträchtigen.

Über bas SBas unb a»ie oiel, b. lj. tueldjer leil ber 3nlanbsprobuttion
ausgeführt toerben foH, bürfte einer facfjoerftänbtg unb unparteiifd) ur=
teilenben Stelle ntdjt fdjtoer ju entfd)eiben fein, toenn jie |id) nur oon ber
SJeeinfluffung feitens ber einseinen, nur um tljren eigenen ©elbgewinn
beforgten, Slusfuljrintereffenten frei 5U galten roeijj.

Slnbers bic Swße, toie fdjü^t fidj ber Staat bauor, baf; bic jur Slus*

fubr gelangenbe Sßare nidjt ju biflig oerlauft roerbe, unb roie crreid)t
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et, ba& et minbeftens oH bte »on tb,m unb onbeten öffentltdOen Äötpet*

fdjaften Bei bet Jpetftetlung bet 9Bare gemachten Auslagen mieberer^alte.

Sie 3ufd)üffe bes Steides fiyt fiebensmtttelbefdjaffung unb 311t Dedung
bet Setjlbettäge bei ben ©ifenbatjnen, Sßoft unb anbetn 93ettoaItungs=

itoeigen bettagen jetjt im 3tt$te an bie amansig SUtitliatben 9Jtatf. ©s
tommen f)in3u bie ungeheuren Seträge, toeläje bie Snftanbtjaltung bes
gefamten ftaattidjen, ftäbtifdjen unb ptioaten Snuentats oetlangen
mürbe, unb bie bod) einmal gemadjt toetben müjjten unb baber ebenfalls

mitjuoeranfdjlagen finb.

(Einen SBeg sut Sidjetung [einet bei bet ©t3eugung bet aut 2lus-

fuljr beftimmten SBate gemadjten 3ufd)üffe bieten bie StusfubtjöHe. Um
tridjt unnötig oiel 3eit in SSetbanblungen unb ©ttoägungen übet bie

Bemeffung bet Sttusfurjtsötle ju oetlieten, fann man biefelben auf ben
attläßlid) bet ftüljeten ipanbelsoetitäge gemadjten iBotatbeiten aufbauen
unb bie Sätje für bie maximalen (Etnfubtsötte aud) als Stusfubtaöde
gelten Iaffen, toobei biefelben in ©olbmatf 3U erbeben toäten. (Etroatge

Ratten unb Hnatoedmäfjigteiten, toeldje ftd) bei bet ©inselanroenbung
ijerausft eilen foflten, bütften banl bet gto& getootbenen Setoeglidjlett

bes gefe^gebenben 2Jtcd)anismus fdjnefl 3U befeitigen fein, um fo met)t,

als bie 3abl bet füt bie Slusfutjt in SJettadjt tbmmenben SBateu-
gottungen jetjt nut geting ift.

2lm bäufigften toitb, fobalb bie (Einfütjrung bet 2lusfuf)t3ÖlIe et« 1

mögen toitb, batauf tjiugetoiefen, ba& bie (Entente ftd) bie ©elegenfjett

nidjt entgegen Iaffen' toitb, 3ut 3)edung itjtet Sotberungen ben ©rtrag
bet SusfutjrsöIIe füt fid) 5U beonfprudjen. 2lus oieterlet ©rünben ift bies

nidjt toabrfdjeinlidj, unb im übrigen fei batan etinnett, bajj biefet (Ein-

roanb bei jebem neuen Steuergefetjenttoutfe gemadjt toorben ift. 216er

felbft toenn biefe unertoünfdjte ©oentualität totbet ©ttuarten eintteten

foQte, triütben bie StusfurjrjöHe itjte toid)tige gunftion eines Sd)utj=

bommes gegen bas übergreifen bet SBeltmatttpteife bes teid) ge=

motbenen, über Diele Kobftoffe unb fonftige Hilfsmittel oerfügenben
Sluslanbes auf bas »etatmte unb mit etbtüdenben Ätiegs* unb 2Biebet=

Butmqdjungsfdjulben belaftete Deutfdjlanb nottauf beibehalten. 2lud) bie

bisherige Untettoettung unb Untetbietung bet beutfdjen SBaren im
Suslanbe tuütbe butd) tjofje ©olbmatfsöHe in etbeblidjem 2Jiafje etn=

gefd)täntt unb f)tetburä) ein Stnlafc jut Verärgerung ber auswärtigen
öffentlichen SReinung übet bie angeblid)e Untergrabung ber bottigen
©etoetbe aus bet SBelt gef«f)afft toetben. (Jetnet ift ju berüdftdjttgen,

ba& eine ettoaige 33efd)Iagnab,me bes Ertrages bet 2tusfur)t3ölle fdjliefc

lief) bod) nur 3ut Xilgung bet Ätiegsfdmlbcn oettoenbet toetben fann.
SWan bebenfe, bag bei bet gegentoättigen ©etoätjtung natjeau fteiet

Bnsfutjt, toobei bie $teisbemeffung im toefentlidjen nut butd) ben 93er*

laufet obet butd) feinen SBetbanb gefd)iet)t, bie ftemben Staaten jtd)

Senöttgt fet)en, 3um 6(t)u^e itjter ©eroetbe ifjte Saju^öIIe nod) met)t 3U
eigetn. Die beutfdjen Slusfutjtpreife müffen in foldjem Salle um ben

ftemben 3oHbettag ermäßigt toetben, fobafj bet gefamte 3olIs

etttag bann ben ftemben Staaten biteft 3ufliejjen
mürbe, ot)ne bem beutfdjen $inan3toefen aud) nut mittelbat junu^e
}u tommen.
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Die ^tcr erörterten Probleme betreffen bie SBerbütung bcs 5u billigen

unb 5U reidjlidjen SBarenoertaufes an bas 2luslanb, bic Sdjaffung eines

Sdju^tDalles gegen bas übergreifen ber SBeltmarltpreife bei reiben

£änber mit bob^r 93aluta auf bas oerarmte 3>nlanb unb eine rotrffame

Sid)erung bes oom Staate unb oon fonftigen öffentlidjen Äörperfitjaften

tnoeftierten Sttuftoanbes jur f&erftellung ber aussufüljrenben SBare. ©s
ift benfbar, bafj biefe Probleme nod) auf einem anberen SBege als burd)

bie bis!)« erroogenen 3lusfut)t3ÖHe unb 3toar burd) iBerftaatlidjung ober

SDtonopolifierung bes Slu&enljanbels gelöft roerben tonnen.

Sdjon sur Äriegsgeit mürbe fetjr eingebenb bie sulünftige ©eftaltung

bes Slufjenbanbels erroogen. Sludj unter ber bamals allein bw*fd)enben
SBorausfetmng bes günftigen Ausganges bes Äricges roar man fid) einig,

, bafj toäljrenb einer immerbin längeren übergangsseit eine ftraff

e

3u)angstöirtf(r)aft unferer ©infubr nidjt 3U umgeben fein mürbe, über
bie Stusfubr gingen bie 3lnftd)ten nod) merjr als fonft auseinanber ; bie

Siebenten ber ©rojjtaufmannfdjaft gegen bie SBefäbtgung einer bureau*
fratifdjen SBertoaltung, Slustanbsmärtte oon Steuern 3U erobern, fid) ben
Sluslanbsbebürfniffen ansupaffen unb neue 2lbfat}möglid)tetten für bie

bamals geplanten grofjen Skobutttonsftetgerungen ausfinbig gu mad)en,

leudjteten burdjaus ein unb mürben entfpred)enb geroertet.

2Bie fdjon oben angebeutet, tommen 3ur Seit unb toar)tfd)einticr) auf
lange 3ßb*e hinaus 21bfafcfd)urierigteiten ntdjt in 33etrad)t unb man
ift ber Aufgabe, neue SIbfatjtnärfte 3U fudjen ober gar neuen SBebarf

3u fdjaffen, »öllig entboben. 3)ie SRaebfrage nad) SBaren ift auf 2>abre

binaus gefid)ert, unb es bonbelt ftd) barum, beft geeignete jnftitutionen

ju fdjaffen, um bie 5Befriebigung biefer 9fad)frage fo 3U geftalten, bafj

fie bem gansen ßanbe 3um I>öcf»ft möglidjen Söorteil gereidje.

Um gefcf)äftltcf)e Slngelegenbeiten 3U leiten, 3umal foldje oon meitefts

gebenber 2Bid)tigtett für bas 33oltsgan3e, bebarf es gefd)äftserfabrener

Sßerfönlidjteiten mit SBettbliä* unb SBelttenntnts, unb es ift batjer niajt

gletdjgültig, in loeffen §änben bie fieitung ber ettoaigen »om Staate
einsuridjtenben 2lu&enbanbelsftellen liegen toirb.

Slls ^Beamte bes ÜReidjes für bie ßeitung foldjer mit ben einsclnen

SBarengruppen fid) befaffenben SlufjenbanbelsfteHen müffen baber ntdjt

nad) berübmten 2Äuftem ©ebeimräte, Sßrofefforen unb Herren Dberfte,

fonbern in erfter SRetrje jene 3$erfönlid)tetten ins 3luge gefafjt roerben,

bie aud) bis 3um Äriege 3)eutfd)lanbs SBeltbanbel grofföügtg unb tt-

folgreid) leiteten — bamals für fid) felbft ober für bie ibnen anoer=

trauten Unternebmungen, — „töntgltdje Äaufleute", SKänner, bie mit
23ered)tigung bie fto^en SBorte an it)r £>aus fdjreiben tonnten: „Die
SBelt ift mein gelb".

2>etjt foUen biefe 3"buftrie= unb §anbelsfapitäne als fieiter ber

Stusfubrbanbelsftellen ibre Äenntniffe unb ©rfabrungen, ibre Umjtdjt

unb SBillensfraft bem Skterlanbe 3U feinem SBieberaufbau roibmen.

Sie follten ibr 3lmt nid)t als „©bicnamt" unentgeltlid) ausüben,
fonbern ein Ginfommen oerbürgt erbatten, roeldjes als feftes ©ebalt
ober in 3orm einer ^Beteiligung an bem ehielten Reinerlös ober in

Sorm einer Äombination ber beiben ibrem a3orfriegs3eiteintommen

unter Serüdfid)tigung ber ©egenroartsoerbältniffe entfpridjt.
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SBenn einem Äreife folget Sßerfonen bte üReugeftaltung unferes Stus«

fu$rb>nbels in fdjarf umriffenem Umfange unb mit Aar erfannten

3ielen 31« Aufgabe gefteltt unb ibm bie roeitefte greiljett in feinen

2)tfpofitionen perbürgt toitb, fo foHte man meinen, bajjj, nadjbem bet

leibige unb sermürbenbe Äonfurrenätampf im Ctgenlanbe ausgefdjaltet

fein roürbe, unb man ftd) baljer toeit nteljr als bisher ausfdjlie&lid) bem
etgentttdjen 2Iujjent)anbeI roibmen tonnte, bie betreffenben erft redjt in

bet Sage fein roerben, nun im ©teufte bes 93olfsgan3en i^re Ärnfte unb
^Begabungen voll 3U entfalten.

©s mag fein, ba& manäje biefer 93erfönliä)leiten, in beren §änben
toid)ttge unb aud) jetjt nod) bebeutenbe 3<oetge unferes Slusfubrbanbels
liegen, ftä) für 3U gut galten roerben, um iljte Selbftänbiglett auf3u=

geben unb „Staatsbeamte" du roerben. Slud) fte feilten bebenten, baf}

es ftä) tjier um bie wenigen ber bödjften d£^ttn- unb Skrtrauenspoften
gänsltd) unpoltttfdjen Cb^aratters tjonbelt, toeldje ber Staat überhaupt
3U oergeben $at unb toeläje für bas StaatSganse non großer 93ebeutung
unb fegensreid)er SOßirlung fein tonnen.

•

Set (Erörterung unferes roirtfä)aftlid)en Setbftfdjutjes barf nod) ein

^Junft nidjt unperüdfidjtigt gelaffen roerben, ber allerbings nidjt ben.

eigentlidjen 2lu§enrjanbel berührt, beffen Jtidjtbeadjtung aber unferem
Solle fel)r erljeblidje Äoften 3um alleinigen STCutjen ber Suslänber ober
bes Sluslanbes oerurfadjt.

©etoaltig unb fortbauernb im Steigen begriffen ift bie 3al)t ber
nad) Seutfdjlanb ftrömenben Slngeböriaen oon ßänbetn mit b>bem
SJalutaftanbe. Unb rooljl nirgenbs in ber SBelt ift jetjt für fte bas ßeben fo

billig roie in 3)eutfd)lanb. 2luf ber 93alm, im £otel, in ber Stabt, auf
ber Sßoft 3äblt ber Sluslänber nur einen Srudjteil beffen, toas er

in feinem ßanbe für bie gleid)en ßeiftungen 3U jablen tjätte. 2>n

Deutfdjlanb fmb biefe Ausgaben besbatb fo gering, toeil ber Staat unb
bie ©emetnben einen errjeblidjen letl ber Äoften in Sorm oon 3ufdjüffen
unb Defistten auf fid) nehmen. 2Hefe tontmen bem bier toeilenben Slus=

länber genau fo pgute u)ie bem ©inljeimifäjen.

grüber fudjte man ben grembenoerfeljr, ben 3uftrom oon 31us=

länbern 3U fteigern, roeil bas angebltdj „Selb ins ßanb bradjte". 3**1*

trifft bies jebenfaUs nidjt p, ba mir bie oortjanbenen 2Bobnungs=
gelegensten felbft bitter nötig baben, ba unfereSRaljrungsmittel für uns
felbft nod) lange ntdjt ausreißen unb ba gerabe bie Selöftigung ber

Sluslänber oiel sum rbeiteren Slütjen unb ©ebenen bes Sd)leid>

banbels beiträgt. &ommer3ielle Vorteile oon ber Überflutung bes
ßanbes burd) Sluslänber ftnb nidjt 3U erroarten unb bie „gremben*
tnbuftrie" ift 3ur 3eit für 3)eutfd)lanb ftarl oerluftbringenb.

3lud) 3ur görberung bes 3luslänberbefud)es in unferen &oä)fä)ulen

unb Unioerfitäten, toeldje nidjt einmal bie einbeimtfdjen Stubierenben
aufnehmen fönnen, Ijaf 35eutfä)lanb jefct gar leinen Slnlafc. ipat bas
9tuslanb roirftidjes »ebürfnis für beutfdje SBiffenfdjaft, beutfd)e Äunft,
fo mag es bie beutfdjen ©elebrten, SKuftfer ufro. 3U fid) einlaben, tbnen
ßef)rftül)le, ßaboratorien unb Äonferoatorien 3ur Verfügung ftetlen,

nadjbem es förmlidje SBürgfdjaften übernommen fyaben mirb, bajj bie
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Stdjerljeit unb SBürbe bet (Eingelabenen unangetastet unb iljte grei=

3Ügtgfeit ooll geroa^rt uritb. 2Jiit bet Slustoanbetung eines Üeils unfern
S3etttetet bet Äunft unb 2Biffenfä)aft, fo feljt biefe aus oetfdjtebenen

©tünben unetroünfdjt fein mag, mufj man fid) abfinben, ba im Jnlanbe
|

3ut5eit bei tueitem md)i allen biefen Äräften ein geeignetes Setättgungs*

felb unb ein balbioegs austeidjenbes (Etnfommen geboten toetben fann.

Dutä) bie (Brf^roerung bet Cinretfe unb SSettingetung bet 3ab,I bet

biet anfäffigen Sluslänbet toütbe roenigftens jum Üetl bet 93erfauf

beutfä)en SJefitjtums an bas Sluslanb eingefdjtäntt toetben. SBtelfad)

taufen jetjt Sluslänber beutfdje Rotels, ganje §äufetblöde, fogat ganje

Äutotte mit bet ausgestochenen 2lb[td)t auf, fte gu Sluslänbetljeimen
j

aussugeftalten. 3lls 3dufttation hierfür fei nut auf bie folgenbe Sßottg,

aeldje im SJtäts b. 3- bie Hunbe butä) bie 3eitungen madjte, btngerotefen! !

3)0« Äurljous in 20»k auf $9(|r in amertbanifrfjetn Sefrfe. 2>en Dielen Sei«

taufen Don §otcl3 unb SJrioatlogiä auf ben norbftiefifdjen Qnfeln an SluSlänber

ifl jetjt, nrie und auä ßübed gcfdjrieben roirb, eine neue SöefiftDeränberung ae*

folgt, unb roieber ift eins ber gröfjten grembenljeime in bcn utorbfeebäbern oh
. 3lu3länber abgegeben roorben. %aä not bem ftriege neuerbaute flRrtjauS in Sögt

auf göljr ift nad) oergeblidjen 93erf)anblungen mit einem l)ollänbifd)en ßonfortium
in ben 93efitj groeier Stmeritanet übergegangen, bie eä mit aller ©inridjtung

für ben Sßreiä von 1150 000 SDlart erroarben. S)ie ©rünbe be8 SBcrfaufä, bem
bie ©tabtDerorbnercnDerfammlung juftimmte, finb bie fjinanjfa^roierigfeiten bet

<5tabt SBnt unb bie unbefrtebigenbe 58eroirtfd)aftung burdj ben bisherigen $ßäd)ter.

S)ura> bief« Sefitjoeränbetung foU ber gfrembenoerfefyr aud) auä SImerita unb Don

in 5)eutfd)lanb roeilenben Slmertfanetn nad) götn; geleitet roerben.

3Kan foHte meinen, baFj toebet bet. Staat nod) bie Äommunaloetbänbe
auä) nut ben getingften Slnlafj b^aben, tljten £>ausb>lt auä) nod) 311

©unften bet Stuslänbet mit Stnleiben unb Defiziten 3U belaften unb ju*

3ulaffen, bajg ttotj bet grojjen SBoImungsnot unb bet übetaus gtofjen

Sdnoietigteiten, bie einbeimifdje SJeoölfetung auä) nut gan3 notbütftifl

mit bem Unentbeljtliä)ften 3U oetfeljen, fötmltä)e Stuslänbetfolonien

angelegt roetben.

3)ie 3ufd)üffe 3m 23efrt)affung bet 9ialjtungsmtttel unb bie 35eft3tte

bet oerfä)iebenen SBetroaltungen toetben füt bas oetfloffene Zafyt vootH

minbeftens an bie taufenb Watt auf ben Äopf bet ettoaä)fenen ftäbtifä)en

SJeoölletung ausmachen, unb man foHte fiä) babet entfd)üefjen, oon
jebem 2luslänbet, bet fytezfyx niä)t im amtliä)en Slufttage fommt, eine

©inteife^ unb eine 21ufentljaltsabgabe 3U etbeben, melä)e monatlich
etwa 100 ©olbmatt ausmachen fönnte.

9lud) fonft follte 3m Hegel gemacht ooetben, bafe Sluslänbet alle ©e=

büßten in ©olbmatf 3U enttiä)ten baben. 2Kan bebcnle 3. 93., bafj je^t,

too auä) im ganjen Sluslanbe, gleiä)oiel ob es granlteiä), Slmetifa obet

<in anbetet Stadt ift, alles oiel teutet gembtben ift, füt bie Sluslänbet
nut bie beutfd)en ©ebübten auf ein 3u>an3igftel obet gat nod) toeniget

bes ftübeten Settages gefunten finb: um 100 3Katf 93atentgebül)ten 3U

enttid)ten, mu&te bet Slmetilanet oot bem Ätiege an bie 25 DoHat ein»

^ablen, ietjt abet tann es gefä)e^en, baß, wenn et nut einen Dollat ein«

ijablt, et nod) etlid)e 9Jiatl 3Utüdbe3ablt befommt. SDian benle nut an bie

93alutaoetbältniffe im gebtuat. Das ©leid)e gilt aud) in 93e3ug auf aQe
anbeten 00m Staate unb oon ©emeinben feftgefeijten ©ebübten, Hb»
-gaben, Slmoaltsljonotate ufto.

50



ftfraftlldjer Sejbftjdjute legor ftronn und Ida flltroann-ftronn

Unnötig tft es, nod) befonbers ^erooiju^eBen, bog bie ootgefd)lagenen

ÜDlafmaljmen md)t im afletminbeften einer getnbfeligteit gegen bas

Auslanb entspringen. Die SJerfaffer (uon benen ber eine als Äuslänber
geboten tootben tft) Ijaben oor bem Kriege jahrelang in aujjerbeutfdjen

fiänbern gelebt unb bort liebe greunbe unb gat mandjes Sdjätjenstoerte

gefunben. ©5 l)anbelt fid) l)xtt ausfdjtiefclid) um 93orfd)läge gum Sclbft*

fd)ufc Deutfdjlanbs, sunädEjft auf bem ©ebtete bes ^irtfd)aftslebens als

bem feften ©runbe, auf bem allein bas geiftig=fittli(f|e Sein unferes

33olfstums in feinen früheren ©rgebniffen geroaljrt unb gepflegt werben
tann. Unter oeränberten Sebingungen wirb es bann in neuen Sa)ön*

Ijeitsformen jungftarfe SReutriebe Ijeroorfpriefjen laffen, 93lüten ent*

falten unb grüßte aeittgen, »on beten erfrifdjenb-erqutd'enben SBirfung
man jetjt nur mit ben Seljerbliden bes Didjters jiä) ein SJtlb au madjen
uermag.

SBie gtauftg nod) immer unfere SBtrflidjfeit in ber ©egenroart tft,

vergiftet burd) STCeib unb &a& unb 9tad)fud)t im 3«nctn unb oon aufeen,

roie amnb unb roeb, unfer SJoltsförper nod) ift, er u>itb gefunben burd)

Sbftofjung ber branbig geroorbenen ©lieber, unb feine frtfd)e Äraft, fein

Sdjiaffen unb fein Hingen toirb iljm aus benen, bie feiner Seiftungen

bebürfen, greunbe unb 93unbesgenoffen roerben.

Der neue S3unb toirb fid) nidjt in 5einbfd)aft gegen anbete SBölfet

ftetlen, er mtrb enblid) ben Äulturbunb ber gejitteten Böller ber ©rbe
bebeuten.

Unb ©ober biefe felfenfefte 3uoerftd)t auf Deutfd)lanbs nidjt aUm*
fernen ©mporftteg?

Sie grünbet fid) trofc allen ©egena)artselenbs unb ßeibes, trofc bes

SBerfailler 34ger*„<$tiebens" unb trofc bes Senmfjtfeins ber 2Jiitfd)ulb

Deutfdjlanbs an bem burd) alle imperialiftifdjen Sltädjte getrollten unb
begangenen Ätiegsoetbtedjen gerabe auf Deutfdjlanbs unerhörte Ärafk
leiftung mäljtenb bet einunbfünfstg 3J?onate unoetgänglidjet S3ölfer=

fd)mad).

©in 93olf, bas fo allein — benn lütten, Bulgaren unb Habsburger
f)ausmad)t=£onglomerat roaten ja nut ipemmniffe — gegen familidje

fünf ©tbteile ftanb$alten lonnte unb nut burd) nötttge Aushungerung
3U Salt gebradjt tourbe, ift nid)t befiegt, tote ftolj bie anbetn fid)

aud) iljres „Sieges" btüften. 3mmet miebet erflären jte ja, Deutfdjlanb
bleibe „formibable", besljalb müffe es ntebergeljqlten roerben. Unb
bennod) braud)en jte's, aüe mir oben ausführten.

SUfo, beutfdjes 93oll, fei bu felber unb fei einig. Dann, beutfd)er

©idjbaum, breite beine «fte, fenfe tiefer beiner SButjeln lefcte satte

Sfafetn ins tieffte ©rbteid) r)inab. Du tottft bit mit feinen Organen
Stabtung aus liefen unb frjöljen holen unb fannft mit ruljiger SBütbe

' bein frjaupt Ijod) tragen. 2Jiär3 1920.
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Dr. Karl flrns, Bockum:

Dokumente einer neuen Geiftesverfaffuna

in Cngland-

©etreu bcm ©runbfafce „SUgljt or rorong mn, countro", ber in

prägnanterer ftormulterung lautet: „SJtq countro alroaos rtgljt",

ftanben in Britannien im Äriege Äapttaltft unb Arbeiter, Äonferoatioe

unb Stabttale, £od)tir<r)e unb greiftrdje rote eine gefdjloffene 5ß^alans

gegen Deutfdjlanb. Die auf alte puritanifö)e Irabition ftd) ftüfcenbe über*

3eugung oon ber ©eredjttgfeit ber eigenen Sadje lte|j ben ©ebcnten oon
einer Üfctlberung ber Sdjulb auf gegnertfdjer Seite ober oon einer

etroatgen fpäteren SBteberannäljerung faum auftommen. Der ©taube,

bafj in btefem geregten Äampfe jegltdjes SDitttel ertaubt fei, führte

folgeridjtig 5ur oottftänbigen moraltfäjen SRedjtfertigung ber Stnroenbung

ber Blodabe. Um ben „STCUttarismus" nieberjuringen, fam man im
fianbe ber „Unabljängiglett" felbft 3U einem militärtfdjen Softem, beffen

©ntfteljung fdwn 1916 San §ao, „ber jüngfte Subalternofftsier", in

feinem Budje „J^e ftrft §unbreb Xljoufanb , einer ntdjt amttidjen

G^roni! eines Truppenteils ber Äitöjenerarmee, fd)ltd)t unb IjumorooH

fcfjilberte unb bas in «purraftüefen auf ber Bülme, in patriotifdjen ®e*
biäjten unb djauotniftifdjen ÜRomanen mit bem befannten romantifdjen

Stimmer umfüllt rourbe.
'

Der fiegreid)e Ausgang bes Äampfes fdjten eine Steoifion biefer

ffietftesoerfaffung niö)t nötig 5U madjen. Unb boa) fdjeint fid) aud) in

Britannien eine SBanblung ber ©eifter anaubaljnen. 3" Äeiljen ber

©Iarte, bem internationalen Bunbe ber ©eiftesarbeitcr 5um 3roecfe ber

Bölferoeriöbnung, fehlen roir jefct SWänner roie Israel 3angroiII,

Bertranb SRuffel, £>. ©. SBetls, Iljomas $arbo, Bernarb Sljaro, bie

freilid) fdjon früher frtegsfeinbliä) geftnnt roaren. Die Überlegungen ber

SBerte oon fransöfifd)en SDlitgliebern biefer ©emetnfdjaft roie SRomain
SRoflanb, £enn Barbuffe, Slnatole grance jtnb in gans ©nglanb oer*

breitet, ©ruft lottere pljantaftifd>grauenoottes Drama „Die SBanblung",
mit bem ber Didjter berotes, bafc aud) er bie tragifd)e Prüfung auf ben

SRenfdjbeitsglauben beftanben, fott oon Douglas ©olbring ins ©nglifd)e,

oon £enrt Barbuffe ins granaöftfdje übertragen roerben. Den Jenbenjen
ber ©Iarte cntfpredjenb, beginnen ftd) tatfädjltd) bie 3etd)en 5u mehren,
bie insbefonbere auf ben SBunfd) einer SBieberannäberung an Deuifä>
Ianb btnbeuten. 2Bir roiffen, bajj Bemarb Sf»aro, ben bie moralifdje

Keftauration ©uropas nod) roid)tiger bünft, als bie rotrtfd)aftlid)en

SBieberberfteflungen, in feinen Beace Conference &ints fo roarme SBorte

gefunben bat für feine ©mpfinbungen über bas ganje Äriegselenb unb
oorneljntlid) über Das Ungtüd* Deutfdjlanbs unb ber ©reuelpropaganba
ein ©nbe gefegt roiffen rooltte. Die fieague of 9BorIb grienbfbip oer=

fanbte an betannte beutfä)e 3"ftitute unb ^t]omn ein oon £. ©. ©ljans

ciöor, ©Ij. Desparb, 3. Serome, 3of . Ätng, SB. SBalfb. unb 3. 3angrotÜ\
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untetäeidjnetes glugblatt „Sin bas beutle S3olt", bos mit feinem unge*

lenfen Deutfd) einen riiljrenben ©inbtud madjt. 2)em oon bet SBalfet*

Stiftung bet Unioetfttät St. Stnbtetos in Sdjottlanb ausgebenben S3tels=

ausfdjteiben : „SBtebetaufbau bet menfd)lid)en ©efettfdjaft auf bem
(Stunbe einet flciftifl=ftttti^cn SBtebetgebutt", bas füt Seaetbet alter

Stänbe unb allet ßänbet bet SBelt beftimmt ift, liegt ein beutfdjet

^Jtofpeft bei, ein beutlidjes 3eidjen, bafc man aud) an beutfdje SBemetbet

gebadjt Ijat. 2)et im Kriege gegtünbete „©nglifdje SBettbunb" (Z$t
3>eftgn anb Snbuftttes Slffoctation) Ijat bem „iDeutfdjen SBettbunb" ge*

fdjtieben, feine SDiitgliebet Ratten einftimmig befä)loffen, mit iljm in

biteften geiftigen Slustaufd) ju tteten, unb bet „Öftetteidjifdje 9Berf=

bunb" Ijat bie ibeale Sltbeitsgemeinfdjaft mit bem beutfdjen etneuett.

3)as ©tfdjetnen bet Dramattc toorfs of ©etbatt Hauptmann ebiteb

bo ßubtoig ßenrifobn routbe im limes ßitetatn Supplement als bas-

„roiHtommenfte 3eicf>en bet gttebenstoiebetteljt in bet litetatifdjen SBelt
begtü&t".

(Eine heftige ÜRealtton gegen ben militariftifdjen ©eift im eigenen

fianbe Ijat jtd) fdjon ootbetettet; bafüt liegen Dofumente aus allen ©e=
bieten bet ßitetatut oot. 33on SRomansSlutoten finb 5U nennen: SB. iL
©eotge, St. Sß. §etbett, $>. ©. SBetts. ©eotge gibt in feinem Vornan
„93ltnb Sttten" in ettoas joutnatiftenljaftet SBeife ein »Üb feines 93atet=

lanbes in bet Ätiegs3eit; bie oetfdjiebenen Sßetfonen bienen nut baju,

bie oetfdjtebenen Meinungen unb Gattungen jum Äriege näljet gu be=

leudjtcn, alles mit bet tüljten Satite bes SteptWets, bet ben Ijetlömm^
lidjen „Patriotismus" ablehnt. §etbett ergäbet mit fdjltdjtet, 3U tjerjett

gebenber Sadjlidjtett in feinem -Romane „Xlje Sectet Sattle" bas ©e=
fdjid eines jungen Dfftgiets, bet untet bem (Einbrucf bes ungeljeuten
©tlebniffes getftig unb fötpetUdj gufammenbridji unb als Feigling er=

fdjoffen roitb; bet „©toto of tlje Itendjes" roitb in feinet gangen etel*

baften 33tutalttät blo&geftettt, ntdjt aufbttngtid) pagtftftifd) unb batum
um fo rotttfamet. ©ine bemu&te Äunbgebung gegen ben Ätieg gibt:

SBeHs in feinem befannten -Romane „3Jtt. S3ritltng fees it tljtouglj",.

in bem roenlgftens eine Sput oon ©etedjtigfeitsfmn gegen 3)eutfd)lanb-

3U metten ift unb wo et toatme SBotte finbet füt ben Sdraterg übet all

bas Ätiegselenb. 3)as tefcte Äapitel „3Kt. 23tttling fdjteibt bis gum
HRotgengtauen" ift edjt englifd) fül}l unb bod) etgteifenb in bet
Sdjilbetung, urie bet ©nglänbet, bet ben Sotm oetloten bat, an ben oon
bemfelben ©efdjid bettoffenen beutfd)en 93atet fdjteibt. ßeibenfdjaftlidjet.

gebätbet fid) ein junget aus bem gelbe Ijeimgelebttet Dtamatifet £.
Slttaltbo, bet in feinem turmbod) übet ben übtid)en Spionenftüden unb
buttapattiotifdjen Sd)aufpieten fteb^enben 35tama „I^e Iempotatn>
©entleman" als Slnmalt bet ^ugenb gegen ben URatcriatismus bet Sitten

auf3utteten roagt. 3« SKaltbo bebten mit einen 3)lit!ämpfet, bet feine

SBotte nidjt bemäntelt: ©t benunaiett bas Äaftenfoftem in einem fo=

genannten bemoltatifdjen $eete, geigelt bie t)euä)lerifdje ©iet bes ftd)!

pattiotifd) gebenben Ätiegsgeminnlets, btanbmatft bie motalifdje
SKinbettoettigleit bet mit ben Dffigieten flittenben Ätanlenfd)u)eftet.

SRaltbo ift ein ©efinnungsgenoffe mandjet anbetet meb^t obet minbet
„teootutionät" getidjtetet Ätiegspoeten roie Siegftieb Saffoon, §. ©.
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<r>aara>oob, SB. be la SDtare, Osbert Sittoell, ©tlbert Kaiman x
)- Der

unerbittlid)fte unb eigenartigfte oon irmen ift Saffoon, ber bas löten
unb SBürgen aus nädjfter 9tät)e gebaut t)at unb fid) in feinen oon
Zeitigem 3ome burdjglüfjten Seifen sunt Slntoalt bet 3ugenb gegen ben
(Sbauoinismus bet Sitten mottjt. Stus jüngerer 3ett Hegen aud) S3rofa=

büd)er oon grauen oor, bie oon bem ©eifte SBarbuffes erfüllt finb.

'IBictoria be 33unfen in tljter Sdjrift „Xlje SBar anb SDten's SJtiubs"

analoftert bie oon bem I|erfömtnH(f)en ©rjielwngsfoftem gesücbteten

£>erbeninftinfte, bie im Äriege jutn Stusbrud) {amen. Dorotlja (Eanftelb

gibt in itjren „|>ome gires in grance" einige Stubten, bie in bet
Sd)tlberung ber Äriegsgreuel an bas geuerbud) erinnern. Das größte

Sluffeljen erregte bas autobiograpr)tfd)e 33uä) „21 prioate in tt)e guarbs"
oon Stephen ©rarjam, ber trot} feiner 3toergenr)aften ©eftalt bie legten

ad)t5er)n ÜJlonate bes Krieges als ©emeiner in ber ©arbe bienen mufjte.

©r pteift 5toar ben ed)t famerabfd)aftliä)en ©eift aunfdjen bem gemeinen
Solbaten, toeijj aber ntdjts oon ben fogenannten greubeh bes ftifdjen,

fröt)lid)en Solbatenlebens. ©r lögt uns einen Slict tun in bie oer=

rotjenben SBtrtungen bes milttärifdjen Softems: bie Sud)t, fid) mög=
Iidjft gemein ju geben, bie fejuetlen S3eroerfitäten, bie it»m bie natürliche

golge ber langen Stbgefdjloffentjeit oon toeiblidjen Sßefen ftnb, bas über=

banbnet)men oon allerlei fiaftern rote Xruntjud)t, fiüge, Diebftatjl, bie

IKoljeit ber 33orgefetjten, bie fogat bie ©rmorbung ber ©efangenen emp=
fet)len. Die Stellung eines gelbgeiftUd)en mar gerabegu hoffnungslos,
toenn er fid) nid)t auf bie üblichen S3araben befdjränlte, bie übrigens
mit Slusnatjme bes gefänglichen leiles oon ben 9Kannfcbaften gerabegu
oeradjtet rourben. Die gelbgeiftlid)en tonnten leine 93ergprebigt halten,

ba bas ©ebot ber 9läd)ftenliebe bem ©eifte bes Krieges rotberfprad). Sic
burften nid)t eifern gegen fegueUe Slusftbroetfungen, roetl ber ^Regiments*

arjt bie SSefriebigung ber fiuft empfahl. Sie burften nid)t bas fiaftet bet

2runffud)t angreifen, roeil ein guter irinler aud) als ein guter ftämpfer
galt. Cin beliebtet gelbtaplan pflegte feine Sßrebtgten mit ben SBorten
gu fdjfteften: „Der Äriegsbicnft ift ©ottesbienft". 9lad) ©rat)ams Slnjtd)t

follte biefer finnige Sprud) über jebem militärifdjen SBüro unb jebem
Äriegsamte fteben. Das fdjltmmfte ©rgebnis bes SJltlttartsmus aber ift

it)m bie 93ernid)tung aller S3erfönlid)teit, ba ber Beirut ein loittenlofes

SBerfseug in ber S>anb ber SJorgefetjten ift. Die Äafernen nennt er „Älein*
Sparta". Sin einer Stelle fagt er toörtltd): „9lid)t nur unfere ßeibet,

fonbern aud) unfere Seelen fteden in Uniformen, unb mir tonnen fte

niä)t aussieben. (5s rotrb oielleidjt länger bauern, bie Seelen 3U bemo*
bilifteren als bie Äörper". Die oon ©rat)am angefdjntttene grage ber

Wolle bes Älerus unb ber £ird)e im Äriege ift übrigens fd)on oor il)m

in ber ^Jreffe toie in tr)eologifd)en Iraltaten ausgiebig bet)anbelt roorben,

jumeift jebod) in oberfläd)Hd)er feuiHetoniftifd)er SBeife. Die beliebte grage
§aoe tbe Hfyutfys faileb? tourbe mel)r als einmal bejaljt.

2
) Unter bem

Uttel ,.It)c Slrmq anb Jleligion" mit einer SJorrebe oom ©rgbifcbof oon

J
) 35ergl. mein Söüdjtciii „S>as $erj bes geinbes", 9tcntenoerlag Setpjig. 3u ©affoon

ocrgl. meinen 9Iuffag „(Ein englifdjer Sorbuffe", florb unb Siib, Februar 1920.
J
) SJergl. meine 93rofd)üre „3)er reltgiöfe brittfdje 3»"PerioItsmus", Ofdjmann &

Sau, 93od)um 1919.
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SBindjeftet oetöffentlidjte unlängft Dt. ©aitns einen Sammelbeticbt

übet bte fieiftungen bet Jteligion 650). bei Ättdje im Ättege; et ftüfet

ftd) auf ca. 300 fdjriftlid) niebetgelegte Slusfagen oon 3Jttlitätperfonen

jebet Ätt, 00m General bis 3um ©emetnen, eingefdjloffen gelbgeiftttdje,

«tjte, Ätanlenfdjroeftetn, 9ltmtetungsfolbaten; bas Sfaait ift eine ooll*

ftänbige Sanfetotterflärung bes ©t)ttftentums, ein gänslidjes SBetfagen

bet Ätrdje im Ärtege.

Iljeotettfdje Slbljanblungen übet bie fogenannte Sdjulbftage tarnen

fdjon in _ben Äiiegsjaljten in genügenbet 3at)l t)etaus. 2lls SDtuftet

djauointftifdjet ffiefdjtdjtsfltttetung bütfen bie SBüä)et ,,3'accufe" unb
„Ilje ©time" gelten, in benen bet Stutot Dt. 9tiä)atb ©tetting mit et*

mübenbet Sänge bie Sßolittf bet 2Rittelmäd)te be$anbelt; mit ebenfo=

Dielen unnötigen SBotten befd)äfttgte et ftd) jüngft in [einen „SBelgtan

Documents" mit bet intetnationalen ^ßoliti! bet (Entente oon 1904

bis 1914, ftets in etnfeittg ententefreublid)em Sinne. Det Äuriofttät

t)alber fei ljiet aud) „2Rt. $und)'s £tftoio ,of tt»e ©teat 2Bat" etroätmt,

tootin bie alte abgeftanbene 2Beist)ett oon bet Sd)ulb bet butdj SRüriarb

Straufj unb 9liei$fd)e infisietten beutfd)en 3ntelligen3 in naioet 2tuf=

madjung aufgetifdjt roirb. 93eteinacU rourben abet aud) fd)on in ben
£rtegsjar)ten Stimmen laut, toeldje Saä)lid)feit unb ©eied)tigtett oet=

langten unb übten. 9lls eines bet objeltioften 33üd)et bes gefamten feinb=

Hdjen Sluslanbes gilt ©. D. SRorels SBerf „Itutb, anb tlje 9Bat";
Deutfdjlanb roirb nidjt freigefptodjen, abet aud) nid)t allein fdmlbig fl^
fptodjen; ©nglanb, SRu&Ianb, ftftanttetä) toetben fdjtoetet 9ftiroerants

toortung gestehen. Untet bem Xitel „©in getestet ©nglänbet übet bie

Sdjulb am Ätiege" oetöffentlidjte §etm. fiufc bie Sdjulbtapttel oon
„Xtutb, anb tlje 2Bat" im Stellage oon Ip. SR. ©ngetmann (SBetlin), too

aud) bie ^foteign Slffaits, bas oon ÜJtorel herausgegebene amtlufje Organ
bet Union of bemoctatic conttol, erfd)etnen ;3Jtoreis oernid)tcnb es Urteil

übet SBerfatlles ift ebenbott untet bem Ittel „Die Siegesftüd)te" et«

fdjienen. Slus bet übetteidjen SDtemottenlitetatut nad) bem Ätiege nimmt
<5att fiotebutns „§oto tb,e roat came" bie etfte Stelle ein. fiotebutns

Sd)ttft nimmt Besug auf bie minbet etfteultdjen „ÜDTemoties" oon ßotb
gifljet, einem Dotumente, bas allein butd) bie ©ntljüHung bes un*
getjeuerlidjen planes „to ©opentjagen" bie beutfd)e flotte (b. t). jte

mitten im Stieben ju oetnid)ten roie feinetjeit bie bänifdje) bei bet 93e=

toettung bet Ättegsfdjulb füt ben lünfttgen §iftotifet oon gtojjet 5Be=

beutung fein roitb. fiotebutns Sud) ift eine roucfjtige Slnflage gegen bie

austoättige Sßolittf ©nglanbs oon 1906 bis 1914. fiotebutn roat ßotb
©IjanceDot untet Sit §entg ©ampbeH=5Bannetmann unb SIsquitb, unb
galt lange 3at)ic binbutd) in ben Äteifen bet englifd)en Siegietung unb
bes englrfdjen S3olfes als ein SDiann oon SBebeutung unb 9lnfet)en, foroie

oon gro&et petfönlidjer ©rjren^aftigleit. ©t ift bet etfte bebeutenbe
btitifäje ^olitifet, bei bie Ibeotie oon ber Unoermeibliä)Ieit bes Ärieges
oerfid)t. ©r gtünbet feine Ausfüllungen nid)t auf bie üblidje S8efd)ulbt=

gung bes beutfdjen 3Jtilitatismus obet auf eine ajiilbetung bet Sdjulb
biefes 2HUitatismus, fonbetn auf eine eingel)enbe Ätitil bet fpanb-

lungsroeife bes Äabinetts, bem et als füt)tenbes ÜRitglieb anget)ötte.

Gr fagt toöttlid): ,,3d) rou&te nüt)t, roas 00t fid) ging, unb oiele meinet
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2tmtsgenoffen rtmfjten es aud) mdjt. ©benforoentg bas 93otf. Stur feljt

tnenige Staatsmänner mußten es in bei Xat, unb als ker furdjtbare

©ntfdjlufe im 30$" 1914 flefagt tourbe, ba gefdjab, es in übereilter Un=
urfffenljett .... SBir gingen in ben Ärieg toegen einer ruffifdjen Sin*

gelegenfjett, unb mir Ratten uns grantreid) gegenüber rüdljalttos bie

£änbe gebunben". Den ©etoaltaft oon SBerfaiHes branbmarft er in eljr=

lidjet, fittttdjet ©nttüftung als ißrobutt bes paffes. Slber er mödjte feine

Hoffnung barauf ftüfcen, bajj in 3ufunft im SSölferbunb bie 93er!janb=

lungen offen oon,33olf 5U 93olt gefüllt roerben, bamit bie ©eb^eim»

biptomatie ntdjt roteber einen berartigen Ärieg entfeffeln tonnte, bet
Suropa an ben Stanb bes Slbgrunbes gebradjt blatte unb oon beffen 33or*

bereitungen bie brttifdje Regierung als Ganses nur roenig, bie liberale

Partei faft nidjts, bie SJtaffe bes 33olfes überhaupt nidjts getaugt tjätte.

SBebeutfamer als polittfdje SBrofdjüten über bie Sdmlb am Kriege
unb als Sdjtiften antimilitatiftifdjet Statur finb für uns Dofumente, bie
auä) Segug nehmen auf unfere eigenen tDirtfdjaftltdjen Stöte unb äber=

Ijaupt aus toirtfdjaftlidjen ©rünben eine Steotfion bes grtebensoertrages

forbern. SBie ein Donnerfdjlag toirfte bas 33udj bes britifd)en Dele=
gierten beim Sßarifet gtiebenslongtej} 3. SJt. Äeones. IBas SJtänner

toie ©enetat Smuts, £oooer, ßorb Stöbert (Eecil genau fo gebadjt, aber
nur tjalb ausgefprodjen Ijaben, bas fagt Äermes in „X§e (Economic
Gonfequences of tlje ^Jeace" oljne alte Umfdjumfe. Sdjarf gebt er mit
ben SJtännern ins ©ertdjt, bie ben „gtieben" madjten unb oerbatben.

Die Slieberlage SBtlfons nennt et „eines ber entfdjeibenben moralifdjen

©tetgntffe ber ©efdjtdjte". Die Sllltterten bejidjtigt er bes Studjes eines-

©^renoertrages mit Deutfdjlanb unb eines internationalen 23erjpredjens.

Die ^Jolitif oon 93erfaittes nennt er „einen bet geroalttätigften Sttte

eines gtaufamen Siegets in bet ©efdjidjte bet 3Jtenfd)ljett". ©egenübet
frfjantafttfdjen unb unfinnigen gorberungen erbebt er als ginanjmann
eine toatnenbe Stimme: „©in unfähiges, arbeitslofes, besotganifiettes

©utopa brotjt uns, ein ©utopa, bas butdj inneren 3u)ift unb inneren

§aft ßerriffen tft, ein fämpfenbes, ijungernbes, plünbetnbes, lügenbes
©utopa". Slls Heilmittel fdjlägt et eine Steoifion bes Vertrages oor in
übereinftimmung mit ber ©eredjtigteit, ben urfprüngltdjen griebens*
abfidjten bet Sieget unb einet SBeftiebtgung oernünftiger Slbfidjten. Sein
Sßlan pet)t eine Slbredjnung oor nidjt nur ber beutfdjen Sdjulb an bie
Slltiierten, fonbern aud) ber Sdjalben bet SWiterten unteteinanbet. 3«
biefem Sinne mödjte et bie SBtebergutmadjungstommtffion mit tljret

biltatotifdjen ©eroalt aufgetöfi toiffen. 3b" 33efugntffe roeift er einem
Deutfdjlanb unb bie Steuttalen einfdjlte&enben SBöllerbnnbe 5U. (Et mödjte
bie SBtebergutmadjungsfumme auf 200 SJtitttonen feftfefcen, bie Slrt bet
Statensaljlung Deutfdjlanb unb in einseinen gölten bet ©ntfdjeibung;

bes tefotmietten SBölferbunbes überlaffen. Das bungetnbe öfterteid)

fott ieber 93erpfttdjtung entbunben fein. Die beutfdjen Äobtenlieferungen
fotten bie frangöfifdien 33erlufte ntdjt überfdjretten. Unter ben Slufpisten

bes Sölterbunbes fott eine freie §anbelsunion gegtünbet toetben. Statt
bet iBarsablungen an ^Belgien fdjlägt Äeones eine internationale Sin*

leitje oon fiftrl. 400 000 oor sunt 3u>e<fe bes ©rmerbs oon 9taf|rungs=

mittein unb 5Hobftoffen unb ber Hebung bet europäifdjen Sialuta; ben

56



Geiftesverfatfunq in England Dr. Karl flrns

fpauptanteil müffe Slmertta tragen, 3umal es bann fein beftes 2lbfafc=

gebiet roieberrjergeftettt unb fein polttifdjes 3beal oernrirtüdjt felje.

Keanes oerrjetjli pd) nid)t, baß ber großzügige $Ian eine Ünberung in

Haltung unb ©efinnung ber alliierten 3ur 93orausfefcung b,ßbe. „SIScnn

toir bewußt bie 93erelenbung Sötttteleuropas erftreben, bann roirb bie

SRad)e, roage üt) 5U prophezeien, nid)t btntetberbtnten. Sann tann nidjts

lange ben fd)ließliä)en SBürgertrteg 3roifd)en ben 2Räd)ten ber üReaftton

unb ben Sersroetflungsaudungen ber Reoolution binausfdjieben, vor

n>eld)em bie Sdjreden bes legten beutfdjen Krieges ins Ridjts »er«

fdnoinben werben unb roeldjer bie Kultur unb ben gorifdjritt unferer

©eneratton oerntd)ten roirb, mag fiegen, roer rotfl. SDiag aud) ber Aus-
gang uns enttäufdjen, muffen toir unfere |>anblungen nidjt auf beffere

C.rtoartungen grünben unb glauben, baß bie 2Bol)Ifatjrt unb bas ©lüd
eines fianbes anbere förbert, baß bas ©emeinfdjaftsgefütjl ber 3Kenfd>
ljett feine örtttion ift unb baß bie SBölter es fid) immer nod) leiften

tonnen, anbere SSölfer als 2)lttmenfd)en su beljanbeln?"

3Kit ben oert)eerenben Solgen ber SBlodabe befd)äftigt ftd) 91.

93rattsforb in feinem erfdjütternben 33ud)e: „Slcroß ti)c SBlodabe.

91 Recorb of Xraoets in ©nemo ©urope", roorin ber tote 2Rotel fd)on

frütjer als Kriegsgegner belannte Slutor einen SBeridjt oon feiner Keife

iura) bas bftltdje ©uropa in ber 3ett 3rotfd)en bem SBaffenft i£l jtanb unb
bem ^rieben gibt, fid) aber auf bie 33efd)reibung felbftgefetjenet unb
felbfterlebter 3)tnge befdjränlt; 5B. lennt als SBaltantampfer aud) bie

Krtegsgteuel aus eigener (Erfahrung. Sin büfterer ^effimismus lagert

über feinen ruhigen unb bod) fo anfd)aulid)en Säuberungen; ein ftumpfer

5oß gegen alle Regierungen erfüllt ilm; in ben auftaudjenben fornmu^

niftifdjen Sbeen möd)te er bas ipjetannaben eines neuen befferen 3eit=

alters at)nen. Dod) mußte ei erleben, rote in SBien ein fommuniftifdjer

Slufftanb finn=, 3toed» unb roirlungslos jjufammenbrad) : nad) einigem
231utoergteßen riß bas Soll bie toten Sßfetbe ber Sd)ufcleute in Stüde
unter bem Rufe: „SBir finb hungrig"! Cr fd)aut bie toten Stäbte in

ißoten, aber bie Sßolen bleiben am ßeben banl bem Sd)ufce ber SJlabonna,

bie ben SBebrüdten leljrt, feine Ketten ju liebfofen; bie nod) elenbeten

3uben jebod) ftet)en außerhalb bes Sdjutjes ber SWabonna, roeldje fie oor

ben plünbernben unb morbgierigen 5ßolen nid)t ju tjüten oermag. „Stlte

Stauen umrangen mid) rufenb, toie ijomerifd)e ©eifter pbantafterenb, fie

murmelten, es fröre fie; Ktnber mit toeißen flippen, oertmffenen ®e*
fid)tern unb burä)fiä)tigen £änben", bas mutet an tote eine S3ifion aus
ben propbetifdjen 33üd)ew bes Sllten Xeftamentes. „Rod) ein 3at)t3eljnt

bei Kriege, ber Slodaben unb ber Reoolutionen", beißt es am Sdjluß,

„unb jebeSpur ber ©eftttung unb ber2Kenfd)Iüf)fett ift binroeggefegt oom
Ätjein bis sur SEBolga". SBenn toir mit bem' SBerfajfet aus ben ge=

Gilberten troftlofen ©egenben nad) Berlin roanbern, fo meinen toir aus
ber Dunfelljeit ins lageslidjt empor^utaudjen : aber biefes lagesltdjt

ift nur bas trübe ©eroölf eines fturmtfd)en SBrnter^immels. 3« feinen

testen Briefen aus 3)eutfd)lanb ojirb Sratlsforb 3um $topr)eten einet

furd)tbaren 3utunft in bem Slugenblid, too it>n bie Rad)rid)t oon bem
<5eroaltfrieben erreidjt. „Satjre ber Slrmut unb bes Jüngers", erflärt

<x, „baben bie SJtoral ter blodietten ißötlet untergraben, ©in mür)fam
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errichtetes fatales ©ebäube ift in Irümmer gefallen rote ein Steuern*

gut, bos oerfommt, roenn ber Siefer nicht mehr beftellt roirb. Das 93er*

brechen biefes Vertrages tötet jebe Hoffnung". Deutfd)lanb fprtd)t et

auf lange 3ett hinaus bic Xatftaft ab, 5U banbeln unb 311 arbeiten.

„Das beutfdje 93olf roirb ji<b aufreiben in frudjtlofen Unruhen, ©s roirb

oerfudjen, jid) aufsuraffen, bann ben 2Jtut oerlieren unb fd)ttejjlid) 3U*

fammenbreäjen. Uns fdnn es fein ßeib antun, außer burd) feine Kranf*

beit, bod) ift biefer Körper nbd) groß genug, um Europa 3U oergtften".

©benfo ergreifenb unb überäeugenb burd) bie naefte Sad)Iid)feit

rotrfen bie brei offötetlen SBeißbüdjer, bie im Slufirage ber britifdjen

Regierung bem Parlament in ßonbon als bie (Ergebniffe oon Stubien
an Ort unb Stelle oorgelegt rourben. Slus ben beiben erften, bie Slnfang

1919 oon 5roei Offigieren oerfaßt rourben, nur sroei Stetten: „9Bas mit
am meiften auffiel, roat bas allgemeine ©efüljl ber 9iiebetgefd)lagenfjett

unb ber SBebrücfung, bas alte Klaffen ber 33eoölferung burd)5tebt, be=

fonbers bie oberen Klaffen", fobann im groeiten SBeißbudj: „Die ©leid)*

gültigfeit alter Klaffen ift oerbunben mit einem hoben ©rabe neroöfer

5Rei3barfeit. Die S3erbinbung iftroobl beseiefmenb für bie §aupturfad)e

:

bie Unterernährung. 3<b fann bas äußerliche SJierfmal nidjt beffer be=
j

fdjreiben als baburd), baß tdj oon einer 2lrt gefftigen fdjleidjenben Biebers

fpred)c . . . 3n ben ärmeren Vierteln ift bie förperlid)e ©ntartung felbft

bem gelegentlichen 33efudjer offenfunbig. Die troftlofeften Stunben für

mid) als ©nglänber roaren btejentgen, roeldje id) beobadjtenb unb
plaubernb bei ben ärmeren ßeuien s'ubradjte, umfonteljr, ba id) bei ben*

jenigen, bte am meiften litten, bie geringften Spuren oon SRobeit ober

SRacbfudjt fanb . . . Die ©efefclofigfeit mehrt fid). Korruption fdjeint

roeitoetbreitet unb bat fogar früher baoon oerfdjonte Kreife ergriffen . .

Das bringenbfte 33ebürfnis ift Stauung". 3" oem britten ftreng roiffen-

fd)aftlid)en SBerictjt fagt ber |>auptoerfaffer Sßrof. Dr. Starling: „3*
einer großen Stabt roie SBerlin, bas muß feftgeftetlt roerben, ftel)en

2 '

3

ber 93eoölferung auf einem niebrigen (£rnäf)rungsftanbpunfte; fie ftnb

fef)t tjeruntetgefommen, unb roenn fie entfleibet ftnb, bann haben fie

offenfidjtlid) fein fatt, bet Statten ift bohl uno D*c kippen tteten Rexaus.

Sie beroegen fid) langfam, jinb ftumpf unb teilnat)mlos. 3" ben ©e*

fängniffen unb Kranfenljäufem fommt als 8<>lge bes Jüngers Ijäuftg

2Bafferfud)t oor . . . Der SJetluft bet fötpetlicfjen SBibetftanbsfäbtgfeit

geigt fid) butd) bas 2Bad)stum ber Äranfbeiten unb ber lobesfätle. Die

Sterblitt)fetts5tffer bot fid) roegen fiungenfdjroinbfudjt im allgemeinen um
bas 3roeieinbalbfad)e oermet)rt . . . SBefonbers bei ben SHännern in

teitenben Stetlungen fiel mir bie geiftige unb moralifd)e Stieber«

gefdjlagenljeü am meiften auf. Sie fdjetnen hoffnungslos an jeber 3u*

fünft für ftdj unb ihr ßanb 3U oergroeifeln . . . Die £offnungsloftgfeit

unb bie roiberftanbsunfäfjige letlnabmloftgfett ber SJiänner, roelcbe bie

Rubrer ber ©emeinfdjaft roaren unb nod) immer fein fottten, bilbet eine

offenfunbige ©efabr, ba fie $aftoren entfernt, bie gut Stabilität neigen".

2Jtit ber SBiener Hungersnot, fpegiell mit bem Kinberelenb, be=

fdjäftigt fid) eine 00m ftigfjt tl)e gamine Council herausgegebene 8rluß*

fcfjrift oon 23 Seiten: „Xfy Death of a Skopie", mit ber Sittlichen unb

torperlidjen Degeneration ber beutfdjen 3ufl«nb, bie unter ötlf« oon
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»rjtinncn unb Beamten ber Gare (Eommitiees oon Söitlj SRidjter oer=

öffentliche Sdjrift „$amtlg fiife in ©ermann unbet tbe Slodabe", in

beten 33orrebe SJernarb Sbato bie SBteberberftellung (Europos als einen

3ttt roirtjdjaftltdjer Älugljeit, bie Hebung ber beutfdjen jnbuftrte als

eine görberung englifdjer 3ntere[fen empftetjlt. 3u bem ertoälwten

ftigt;t tbe Kamine Council gehört als Untertomitee Sooe ir)e (Ebitbren;

äKitglieber fmb u. o. ber (Erabifdjof oon (Eanterburo, fiorb (Eurgon, Sir
Stöbert (Eecil. Der Saoe tbe (£l)ilbren gunb fenbet burd) bie oer*

Fdjtebenen relief ogencies §tlfe, roo fie am nötigsten tfi, ungeaetjet ber

Nationalität, ber bie SBebütftigen angehören. Der 93ienna (Emergencg

SRelief gunb erfreut fiel) ber ausbrü<flict)en Sgmpatbte ber Stegietung.

gür alle flänber befttmmt ift Zfyt grienbs' (Emergencg anb SBar
Stettins' SRelief (Eommittee. Sol<f>e SBerle ber SBarmberatgfett unb
ajlenfdjlidjteit beroeijen, meld) grofoe ©ebeutung ett)ifo)e unb reltgiöfe

5beale immer nodj in (Engtanb baben neben ber lonferoattoeri unb im«
perialifttfdjen Strömung mit tbrer SRadjttenbeng; oon bem fett ben
lagen ber lubors grunbfäfcltd) bumamtären ©ebanlenftrom in (Eng*

lanb unb aud) oon bem common fenfe aeugen fie md)t minber als bie

Südjer oon 3Jtännern toie SDlorel, 93ratlsforb, Starling, Äegnes. Unb
als eine Hoffnung für bie 3ufunft mollen nrir mitnehmen, toas jüngft

ber ibnen roefensoerroanbte (Euftace ißereg in feiner Sdjrift „Xge
Wefponpbiltties of tt)e ßeague" fo troftreid) fprad), „es fei roabrf<getn=

lid), ba{j bie SBelt erftaunen toerbe über bie 3vafd)bett ber SBieber«

genefung Deut[d)lanbs".

£roericl) Kinszki, Budapcft:

61aWt und tiefe.

3n unferer geiftigen Kultur fd)emt eine (Epod)e eingetreten }u fein,

roo altes im 3eid)en ber liefe 3U fielen beginnt. 9lad) liefe ftrebt ber

Didjter unb ber fiiterat, nad> liefe roirb im ©rojjen u)ie im kleinen,

in ©ebid)ten toie in Dramen, in Jftomanen toie in ÜKooeflen gerungen.

9tad) liefe fabnbet ber Ärititer unb ber Qcffagift unb liefe roirb in

ben SBerlen ber Denier unb $l)tlofopt)en gefügt. Der alte, gute SBert bes
©ebanfens: bie SBabrbett roirb immer met)r beifeite gefigoben, oergeffen

ober betoufjt oernadjläfftgt, unb fein ?Bla& oon ber liefe eingenommen;
ber Stftent bei ber 33etrad)tung nidjt nur literarifdjer, fonbern aud)

roiffenfcgaftltcber Arbeiten oom Sud)en bes 2Babrgeitsgel)alts immer
mef>r nad) bem Stanbpuntt ber ©ebantenttefe oerfdjoben, unb als böd)ftes

ßob gilt aud) für ben ©elel)rten nid>t mebr bie geftfteHung, feine ©e=
bauten feien ridjtig, fonbern fie feien tief. liefe, liefe unb abermals
liefe ift bas fiofungsroott unferes gangen geiftigen Bebens getoorben.

Sei biefem Stanb ber Dinge aber, bei ber ftänbigen Ausbreitung
bes Xiefenbegriffes auf immer größere ©ebiete unb baljer feinem immer
toadjfenben (Einfluß auf unfer ganges geiftiges fieben mujj frül)er ober

fpäter beinahe oon felbft bie Stage fid) auftoerfen : SB a s etgentlid)
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b t e liefe fei, oon meiner 93efd)affenljeit jener ©ebante fein müffe,

bem bas Attribut „tief" beigelegt »erben tonn? SDiag man uns ent*

gegentjalten, bajj es fid) Ijter nid)t nur um ein feb,r fdjuriettges, fonbetn

gerabegu unlösbares Problem b,anble, nadjbem bie liefe eben ettoas

in Rotwein unb Segriffen nid)t ju bonnenbes, einer rationalen 33e*

arbeitung entfdjlüpfenbes, im SBefen unausfpredjbares fei — unfere

Anttoort Iann nur bie fein, bajj ein fold) eminent toidjtiger,
einer ganaen ©pod)e feinen Stempel auf btüdenbet
Begriff unmögttd) im Dunfei oölltger 33erou&t =

Iofigfett fdjlummern bar f. SDlag aud) eine fuftematifdje,

rein begtiffltdje SBeljanblung bas SBefen ber liefe nidjt teftlos erfaffen

tonnen — nod) immer bebeutet bie rationale 93etoäIttgung jenes
Seils einen entfdjiebenen ©eroinn, oon bem toir aud) eine Ätärung
jener ©efüljle ermatten bürfen, bie bem erften SSetfud) einer intetlel*

tuellen Aufarbeitung üieHetd)t noä) ftanbauljalten oermögen. 60 liegt

ber Slfgent meniger auf ber größeren ober geringeren S3oHftänbtgteit

ober Abgefdjloffenljett ber Stgebniffe, als eben mefjr auf bet Abftd)t

biefet Unietfudjungen : ber 2Jlögltä)tett einer unooreingenommenen
Analafe unb Äritif einer ber bominierenben ^Begriffe unferer geiftigen

Äultur.

911s Antnüpfungspunlt mögen bie Ausfüllungen bienen, roeld)e

© b g a r 3ilfd in feinem intereffanten 33ud)e „J)ie ©eniereligion"*)

biefem Jljema uribmete. 3n feiner Anatufe, in toeläjer er bie etnselnen

demente bes Xiefenbegriffes oonetnanber 5U fdjeiben ttadjtet, be-

seidjnet 3ilfel als bie objetttofte ©tgenfdjaft, bie ein ©ebante befifcen

iann, feine SBabtbeit ober 5 a 1 f d) b e i t, bie jeboä) oon ber liefe

Siemlid) unabhängig erfdjeint. ©ine toeitere feinet objeftioen ©igen=

fdjaften ift — nad) bem 3ufammenfttmmen ober SBiberftreiten bes ©e=
banlens mit feinen ©enoffen in ben oerfä)tebenen Softemen — bie

Äonfequeng obet 3ntonfequen3. Sringt er meutere oon
einanber toeit entfernte 3)inge 3ufammen, fo ift er umfaffenb, im
entgegengefei)ten Salle eng: ein weiteres objeftioes Attribut, bas
fdjon ein roentg näljer su bem Segriffe ber liefe füljrt. ©in foldjer

©ebanle abet, bet oetfdjiebene Dinge unter einem einigen ©ejtd)ts=

punlte 3ufammen3ufaffen oetmag, etmöglid)t oft jugleid) aud) anbete,

neue SBabtfjeiten aufsufinben. SBtr nennen ifm bann frudjtbar —
ein fdjon in oerminbertem 9Jla&e objeftioes SDterfmal, benn bie 3tutb>
batleit ift fdjon feine jeitlofe, ausfdjlte&lid) 00m Sadjtnljalt bes ©e=
banlens begtünbete Qualität, fonbern Ijängt 00m 3uftanbe bes SBiffens

jener ©podje ab, in ber ber betreffenbe ©ebante auftaud)ie. Sbeen,
bie roir jefct als gang abgenäht unb fteril betradjten, Ijätten oor bret*

Jjunbert 3at)ren aujjerorbentltd) ftud)tbat unb anregenb getoirtt. Soldje

©ebanten tonnen aber nidjt tfoltert entfielen, fte entfpringen otelmebr
nohoenbigertoeife gang neuen Sahnen unb ÜRidjtungen bes Kentens,

fte ftnb originell: eine nod) um eine Stufe fubjeftioete ©igenfdjaft,

bie nur burd) bie Stellung bes ©ebanfens in ber menfd)lid)en ©eiftes=

*) ©ie ©eniereligion. (Ein hritifdjer Söerfuch über bas moberne ^erfönlidjkeitstbeal

mit einer Ijiftortfdjen Segrünbung. ffirfter, hritifdjer Sanb. 2Bien unb Seipjig, SBilljelm

fBraumüller, 1918.
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gefdjidjte bebingt roirb, übet feine logtfdje unb objeftioe Jtatur aber
nidjts mehr ausfagt. Studj ftnb fte oft, ba beut SBormärtsfdjteiten auf
ungebahnten SBegen oiele Sdjmtertgfetten fiä) entgegentütmen, b u n f e l,

feinen fogat ben Ijetrfdjenben Stnfidjten 3U mtberfpredjen unb roerben

paraboj. ©eben mir bann in bet Subjeftioterung nod) einen Sdjtttt

metter unb teilen ju ben. ermähnten SJierfmalen nod) bie oon bem
tntenftoen Stieben etjeugte 2Buä)t bet Slusfpradje, fo haben mit alle

Äennseiöjen bet liefe oot uns. ftrtudjtbarfeit, Originalität, Sdnoerfafc
lidjfeit, Sßprabojte unb SBudjt finb alfo bie ©tgenfdjaften, in benen oon
3tlfel bie (Elemente bet liefe erblitft loetben. Das Ttnb abet lautet

SRerfmale, bie mit bet objetttoen unb logtfdjen Seite bet Srage nidjts

3u tun haben, bie ftä) auf bie Sßerfon unb nidjt auf bie Sadje besteben.

„3)iefes (Ergebnis — meint nun 3üf«l — mujj mit allet (Entfä)ieben|ett

ausgefprodjen toerben: es bot ftd) gegeigt, bafj ben Denfer meint unb
nidjt ben ffiebanfen, toer oon liefe fprtd)t. Sin ©ebanfe im objettioen

Sinn jeboä) ift — batan müifen mir feftrjalten — nut maljt obet falfdj,

fonfequent obet intonfequent, umfaffenb obet eng, abet niemals tief."

Gegen eine foläje Einrichtung bet liefe abet fträubt fid) unfet ©e=

fühl, lehnt jtdj unfet Snftinlt auf. Äann es in bet SBtttlidjfeit möglid)

fein, bafj alles, oon bem mit mit einet foldjen Sicherheit gefproitjen,

oon bem toit fo fdjarf umtiffen empfunbene 93otfteHungen entmtcfelt

haben, nidjts als ein leeres Phantom, als eitel fiug unb Xrug getoefen

toäte? 9tun, bie Sadje ftetjt auä) nid)t ganj fo. SBie es uns fa)etni, hat
aud) bie liefe ihren guten, realen unb burdjaus objefttoen Sinn,
toenn aud) niä)t aus jenem, Slfpeft, aus bem 3tlfel in feinet ©infetttg*

feit fte 5U betrachten allein für beredjtigt hält, nämlidj aus bem
bet ßogif; oielmeht müffen mir, menn mir fte oerftetjen motten,

bie pfndjologtfdje Setradjtungsroeife gu unferem 3(usgangspuntte

mähten.
Slus biefem ©ejtdjtspunfte angefdjaut meift ein jeber ©ebanle eine

gemiffe ©lieberung, eine Sttuftut auf unb gmat fomohl oon
Seiten besjenigen, ber ihn probugtert, als aud) besjenlgen, ber ihn
empfangen hat- 35er Denfer, ber feine 3been entmidelt unb in eine

gemiffe gorm bringt, fann fein ganges Seelenleben in fotdjem SDtajje

beljertfdjen, bafj et alles, mas et oon einem ©egenftanb je gebadjt $at,

in eine fdjatfe, unjmeibeutige Sptadje, ptäjife, foftematifdje gotm 3U
gießen imftanbe ift; anbetfeits tann et aud) bas gange Xtjema fo über=

bliden, bafj et aud) bie fetnften 3ufantmenbänge unb fleinften Äonfe*

queren feines ©ebanfens aufjufpüten unb aflgemeinoerftänblidj aus*

3ufübren oermag. (Es tommt abet nod) öftet oot, ba& et fein Snneres
nid)t gut tennt unb meiftert ober abet bet fptad)lidjen Slusbrudsmittel

nidjt in ausretdjenbem 3Jia&e mäd)tig ift, in meldjen gälten er nur einen

Srudjtetl feinet ©ebanfen beroujjt gu fotmulieten imftanbe ift, bie

meiften bagegen im-Unbemufjten, im £>intetgrunbe feiner SBorte ftä) oer=

borgen galten, um nut fteflenmeife butdftufdjtmmern. 3n gang ent=

fpted)enbet SBeife lann aud) bet (Empfanget fä)on im etften Sugenblid
ben ©ebanfen mit alten feinen flaten ftonfequengen teftlos butä)bliden

unb ftä) gu eigen maä)en, et fann aber auä) feinen Sinn nut Sdjtttt

fütSdjtitt aufhellen obet fidj überhaupt nut mit unbeftimmten Ahnungen
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3ufrieben geben. So entfaltet fid) not uns eine ganj tegelted)te ©e=
banlenfttuftut, mit einet Dberflädje, beten Singe burd) bie oIItäg=

Itcfjc Sprad)e ousgebrüdt roerben tonnen, unb einet £iefengliebe=
tung, mit einem immet oetfdjroommeneten ©ebanfemnbalt unb bem=
entfptedjenb mit einet immet btlblidjeten unb fdnoeter 3U faffenben,

oft apboriftifd) obet rljapfobifd) roerbenben Slusbrudsroeife. ©ebanlen
mit einet folgen umfangretdjen ©lieberung „entgolten oiet" —
um uns einet roomögltd) ollgemeinen, babet fteiltd) aud) ganj un=
beftimmten Slusbtudsroetfe 5U bebienen — , entroebet im teolen Sinne,
inbem bie gtud)t langet Dentatbett roitlltd) in einen futjen Safc, in

eine Inappe gottnel lomprimiett roitb, obet abet nut etngebübet,

b. b- bet (Empfanget, oon bem Sdjöpfet bes ©ebantens nadj S)enf-

tidjtungen unb Äenntniffen grunboerfdjieben, fann aus bes $)enlers

SBorten foldje Slnftdjten unb 3lbfid)ten berauslefen, roeldje jenet nie be=

roufet obet unberoufjt biegte. Slltetbings finb mit gesroungen, baburd) aud)

bet gotm eine berou&te Sebeutung sujugefteben : futje, apljottftifdje

Sätje unb oetfdjroommene Wormeln finb notroenbtgerroeife in Ijöbetem
SJlafee intetptetietbat, fubjeftioet SBiHIüt immet mebt ausgefegt, als

bie mit einet ftteng roifienf<baftltd)en Xetminologie bteit ausetnanbet=
gefegten Slnfdjauungen. i)odj roäte es eine gefäbrlidje übettteibung, bas
SBefen bet liefe allein in einem tein fotmalen SKoment, ettoa im 3lpbo=

riftifdjen obet im 33etfd)roommenen etblicfen ju motten. SBirb einet nidjt

im Sanne fd)roärmeri|d)er Üiefenanbetung — bie nut alfyuoft an bet

Singe! titerartfdjer Gbatlatanerte bängen bleibt — gefangen gehalten,

fo ift et leidjt imftanbe, bas fteljlen bei erroäfmien liefen ftruftur
3U etfennen unb babutd) ben guten (Einfall, bas ©eiftteid)e oom liefen,

ben leeten SBottfdjroaH oon ©ebantenfütte 3U untetfdjetben, anbetfeits

abet auä) in einet leidsten, anmutigen Sdjale ben [djroeten ©ebanfen=
lern toabtsurcebmen.

ilnfere neugewonnene 9lnfdjauung bebarf nun nod) bet Slnroenbung
unb bet umfafienben, allfeitigen SBeleudjtung. 3ur (Erfüllung biefer Sorbe*
tung laffen mir nun bie Attribute bes ©ebanfens, roeldje 3ilfel 3U=

fammenftellte, ein3eln Steoue paffieren, um in bem fltdjte unferes neuen
Stanbpunftes it)r Sßerbältnis 3ur liefe mit einigen fursen Sätjen 3U

frieren. SBas 3uerft bie SBabtbett betrifft, fo fdjetnen 3unäd)ft

äBabrljeit unb liefe ooneinanbet oollenbs unabhängig 3U fein. Dag es

roabre ©ebanlen gibt oljne liefe, ift obne roetteres einleudjtenb, abet
aud) bie Ceriftenj} augenfdjetnttd) falfdjer unb bod) tiefet unb roertootter

©ebanlen ift leidjt 3u erllären. kennen mir nämlid) einen ©ebanlen
falfd), fo besiebt ftd) bas immer ftreng barauf, roas gans ejplijit aus*
gebrüdt roirb, nidjt abet roas et implisite nod) enthält, roas aus i$m
nod) m geroinnen ift. SBenn roit bebenten, roie oiele gute ©ebanlen in

unrichtiger, unroiffenfdjaftlidjer unb unpräsifer gormulterung erfdjeinen,

fetnet roie fdjroer es ift, eine 3bee ausfinbig 3U mad)en, aus ber nid)t

einmal ein Äörndjen SBabrbeit betaus3ufd)älen ift, fo ift es leidjt ein*

sufeben, bafj im ©tunbe genommen in jebem tiefen ©ebanle SBabtbeit
in itgenb einet ftoxm enthalten fein mufc. ©ebanlen, aus roetdjen untet
leinen Umftänben ju einet ttdjttgen Crfenntnis 3U gelangen ift, tonnen
nie als tief gelten. Ccbenfo oerljält es fid) aber mit bet Ä onf eq u enj,
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benn eine an ber Dberflädje fid) ^tngte^enbe fdjeinbare ^ßarabojte fann

fiä) gans gut mit einem oerborgener Itegenben obet wenigstens beraus=

fonfttuietbaren Softem oertragen. 3>"tnctt|in ift ein abfolutes 3)urd>

einanber ebenfowemg liefe, wie eine oottfommene ilntidjttgfett feine

ift. 2Bas nun bas aKerfmal bes Hmfaffenb = Seins betrifft,

and) bies ift mit bei liefe eng oerfnüpft. Der ©ebanfe nämttd) mit ber

Itefenftruftur, wie er eben gefemt3etdmet würbe, breitet ftd> notwenbigers

weife über bie engen Stensen eines roinjtgen ©inselproblems binous
unb beroabrt fo immer einen gewtffen SBettbttd unb SBreite bes £>ort=

jonts, freilid) umfo meljr, je reid>er unb tiefer bie ermähnte ©Iteberung.

pdj ausbilbet. Dorf) ift bas Umfaffenb=Sein eine 5roar nötige, aber an
pdj nid)t reftlos djaraftertfierenbe ©tgenfdjaft bes tiefen ©ebantens,
benn eine liefenftruftur fann einem umfaffenben ©ebanfen in gewtffen
göllen gans flut abgeben, inbem er su einem swar allgemeinen, aber
aud) gans tnfjaltlofen unb ntdjtsfagenben 5ßrinsip 5crflie^t- 3n einem
äljnlidjen, wenn aud) nod) engeren 3ufammenljang mit ber liefe ftebt

bie grudjtbarfeit, benn bas (Sntfteben neuer ©ebanfengänge unb
©rfenntniffe roirb fdjtcr ausnabmslos oon folgen Sbeen ermöglid)t, bie

wir oben als tief fennseidjneten unb sroar ntd)t nur auf bem SBege ber

^Bfodjologte, burd) bas Spiel ber erwedten Sttffoctattonen, jonbern in

einem gewtffen 3Hafee aud) logifdj, inbem ber ©ebanfe wirflid) bie

fteime oieler anberen in fid) trägt unb baburdj bie fonft bloß anregenbe
©ebanfenfette su einer frudjtbaren ftempelt. SBetreffenb ber D r i g i n a=

I i t ä t tonnen mir bemerten, bajj fie in unferem liefenbegriff eine redjt

uittergeorbnete, bem oorigen ÜKerfmal burdjaus äbntidje SioIIc fpielt.

Sie liegt 3iemltd) abfeits oon ber liefe; oollfommen fefjlt fie atterbings

nie, sumal bei einem reid) geglieberten, „oiel entljaltenben" ©ebanfen*
frjftem, in bem man mit unbebingter Stdjerfjett barauf redjnen fann,

etwas neues su finben. ©ans äbnli(f)es tagt fid) aud) oon ber 2) u n f e l *

b e i t fagen : jte roirb, toenn aud) ntcfjt anbers, fo wenigftens in gewiffen

Unflarbeiten ober äJtebrbeuttgfetten, immer oorsufinben fein, of)ne eine

größere SBebeutung su baben. SBon ber 5ßarabo|ie faf)en toir fd)on

bei ber grage ber Äonfequens, bajj jte nur eine fd)einbare, oberflädjltdjere

fein fann; bas le^te SJlerfmal enblid), bie oon bem ftarfen ©rieben
Seugcnbe SB u d) t glauben roir gans <*d)t laffen su fönnen.

So gewinnen roir alfo ein SBilb, in bem eine ganse Äette mebr^minber
toid}tiger SJterftnale fid) anetnanberretfjt, oon benen einige aud) festen
fönnn, anbete beinahe unentbeljrlid) finb, oljne einseln ober sufammen
etwas baoon mirflidj geben 3U fönnen, woburdj bie liefe djarattettftert

roirb. So fefjen wir aud) oon biefer Seite aus unfere Sluffaffung befräftigt,

bie — jejjt gefjen roir in unferer gormulierung einen Sdjritt weiter —
in ber liefe etwas gans fP*8*ftJd)es erblidt. Das ift etwas nid)t

logifdjes unb fo fonnte es oor einem einseitigen Nationalismus teidjt un*

bemerft bleiben, ©s ift aud) nidjt etwas ftatifdjes unb fo fonnte es

einer Sfluffaffung, bie in ber SBiffenfd)afi nur bie Starrheit, bie ftraffe

Drganifation, bie 3cntrierung um bie als SHtttelpunft gebadjte SBalp
fjeit fiet)t, leidjt fo gut wie unoerftänbtid) erfdjemen. Denn bie liefe ift

ber butd> unb butd) bnnamifd)en Natur ber gorfdjung
entfprungen, ber Saufenbfälttgfett ifjrer SBege, auf benen fie ber SBabr*
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h>it suftrebt. 60 ift fie aud) ntd)t etroas oottftänbig 3er-
flieftenb pfi)d)ologifd)es, fonbern etroas ganj reales
unb in einem geroiffen3Raf|eauä)obiettioe s, boneben
aber aud) oölltg fpe<$if if d)es, bnnamtfdjes, ben Slot*
roenbigfeiten unferes Kentens unb feinen Slus«
brudsmögtidjteiten entfprungenes.

Unb nun nod) einige SBorte über einen SJunlt, ben gän5ltd) 3U igno»

rieren uns nidjt angebracht fdjeint. J)er ^Begriff ber liefe beRfct nämlid)

neben bem oben befprodjenen gebanlen=ftrutturellen nod) ein ganj
anberes, rein pfndjotogtfdjes Clement. (Ein <5ebanfe ift nidjt nur
barum „tief", roeil er, roie toir es fagten, „oiel enthält", fonbern oft

aud) barum, roeil er in uns neben mel)r=mtnber fd)arf umrtffenen 3been
aud) allerlei bunfle Atmungen unb © e f ü t) l e erroedt, ©rtebmRe, roeldje

für uns eine grö&ere 33ebeutung beptjen fönnen, als felbft bie präjifeften

U)iffenfd)aftlid)en Ableitungen. 3)ie ©rensen bes gelbes, roo bie tiefen

©ebanlen p fprtefjen imftanbe Rnb, roerben aud) baburd) umfdjrieben;

nid)t nur burd) bie größere Äomplejität unb bas 93ertnüpftfein ber ©r*
fd)einungen miteinanber, fonbern aud) burd) biefes ©efüblsmoment roirb

bebingt, bajj bie liefe fid) neben ber SJettetrifttt in ber 5ßbtf°f0Pl)te unb
allgemeiner in ben ©eiftesnnffenfdjafien, nid)t aber in ber ©bemie ober

cjperimenteüen $b#clogie ju $aufe füljlt.

5)as SBefen ber tiefe fteljt foldjerart gettärt uor unferen Augen. Sie

ift lein leeres ?ßt)antom, lein §imgefpinft überbotet Äftljetentöpfe; Reift

etroas real feftftebenbes, notroenbig begrünbet in ber Statur unb ben Aus*
brudsmögttdjtetten unferes Kentens. Ünb biefes SJtoment bot bas ent*

fd)eibenbe SBort aud) in ber Sfrage tljres SB e r t e s. Bebten roir in einer

SBelt, roo bie ©ebanlen, gleid) Dallas Athene, in ootter Srerttgtett unb
AbgefdjloRenljeit bem ßopfe bes Denfers entfprängen, roo bie SBorte bie

t)öd)fte Skägnana unb ©inbeüttgteit bes ibnen beigelegten Sinnes be=

fäfjen, roo es' nur SRenfdjen gäbe, roeld)e bie ©ebanlen anberer nur an*

nehmen ober oerroerfen, nie aber jum Stufbau eigener Anfdjauungen
uerroerten tonnten, roo man enblid) baran nid)t einmal benfen roürbe,

neben ben ftreng logifdjen fid) aud) nur am leifeften pfgdjologifd)er ©C*
bantengänge 3U bebienen — bann tonnten roir rubig bie liefe aus
biefer SBelt fd)affen. 3« unferer SBelt beRfct Re aber ttjre eigene

Stoie unb fpesififdje Qualität, bie burd) anbete nid)t erfetjt roerben

tonnen; Re bepfct il)te eigene gunttion in ber interinbioibuellen Dnnamif
bes menfd)lid)en Dentens. So müffen roir in bie 9ieir)e unferer poRtiuen

geiftigen SBerte Re aufnehmen, trotj aller Ausartungen unb betrübenben

folgen einer gbtjenbtenenben liefenanbetung, epigonenhaften liefen«

enttjuRasmus unb äftbetenbafter Jtefenbufelei. Sie bürfen uns nid)t

oeranlaffen, bem impulRoen ©jetremismus eines engrjerstgen Stationa*

lismus 3u folgen unb biefen SJegriff aus bem ©eljirn ber 3Jtenfd)en famt
unb fonbers ausrotten 3U roollen, Re Rnb oielmeljr eine ernfte 3Rar)nung,

biefen eblen ©ebantenroert in einer roürbigen unb frudjtbringenben,

für unfere tjödjften SBerte gebeit)lid)en gorm 3U erhalten unb aus*

jugeftolten.
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Alexander Hloszkowski:

H)r Feld ift die Kielte
(Es tonnte erftauntid) erfdjetnen, ba|j bie 3nternationalttät ber

Spraye oorbem in ben fad)ltd)en (Erörterungen über SBeltoertebr eine

fo flerinfle Koflc gefpielt b>t, roenn es Rd) nid)t eigentlid) oon fclbft ct=

Härte. Denn bie beutfdje Spraye roar — bis ber ©rofje Ärteg bie SBanb*
hing braute — auf bem beften SBege, eine 2Belifprad)e 311 roerben, aus
fid) heraus, aus eigener Senbung, or)ne Berabrebung unb geftfefcung

auf Äonferenaen unb Äongreffen an grünen Xifd)en in ©enf, Bern unb
im &aag. Um biefe 3cftfeiungen a^er Ireifte oorbem ber 3n$alt aller

3fad)fd)rtften über Snternationalität unb beren möglid)en roeiiern Stus»

bau. X>as ipers tonnte einem roett roerben, roenn man fie las unb babei

oerfpürte, toie fid) jenfeits ber 3eitergebniffe aimungsooHe $ernftd)ten

in ein golbenes ßettalter öffneten.
,

2Rand)er Blütentraum ift feitbem oerflogen, unb bod) roerben roir

roieber an bas antnüpfen muffen, roas tenntnisreidje HJtänner auf ©runb
bes ©rreidjten mit gtofßügigen ^rognofen oertünbeten. 3d) benfe l)ier

oornebmHd) an bie Stubte „SB eltbürgertum, National ftaat
unb internationale SBerftanbigung", bie^ fiubtoig
Stein ein 3<*bt oor Beginn bes SBeltlriegs oeröffentlid)t bot. Seine
Anfügen, an naljen 3eiten gemeffen, finb oon ber tjarten SBirflidjIeit

überrannt roorben. Stuf roeite 3eiten gemeffen, roerben fie neue ©ültig*

feit getoinnen. So teilt bas Sluge bes Bropljeten bas Sdjitffal aller

klugen, bie ja oon Statur aus auf teleftopifd)e Seiftungen eingeteilt

ftnb. Äein Sluge bringt oon ber Berliner Beb,aufung bis ÜOTagbeburg,

aber ojjne bie geringfte Sd)roierigtett blidt es bis 5um Bolarftern, er«

fennt es 00m Sanfter aus bas Sternbilb ber fieier unb bes §ertules.

So baben bie in ber genannten Stubie aufgefteUten Sd)etnroerfer

leine ber oon uns erlebten Äriegsbegebenbeiten oorausbeleudjtet, teines

jener Greigniffe, bie in ben oormaligen oertjeifjungsoollen Bau ber

5ttrifd)enoölfifd)en ©inrtd)tungen Brefd)e legten unb fie fdjeinbar in ben
©runbfeften serftbrten. 3)efto flarer aber erhellten fie ben SBeg, ber oon
ber oerfloffenen fd)roarmgeifternben SBeltbürgerlid)feit über bie 2tus=

fd)Ue{jttd)teit bes SKationalftaates büuoeg gum Internationalismus ge*

fütjrt Ijaben. Slus bem 3uge jener Betrachtungen feien t)iex einige ßinien

lofe nadjgesetdjnet. Sie erfd)etnen mir unentbeljrltd) jum oofien Ber=

ftänbnis beffen, roas id) felbft über bie Senbung unferer 3Kutterfprad)e

für eine tünftige Bölteroerftänbigung ju entuncteln bobe.

*) 9Iachftebenbe ?lusfübrungen ftnb bem 33ud)c: „Sas ®ef)etmnis ber Sprache"
von 2lIejanber3Ho53horoski entnommen, bas bemnäd)ft im Berlage oon ©offmann
& Campe, £amburg»93erlin, erfcheinen roirb. 233ir glauben, bafe es unferen fiefern rollt*

kommen fein bttrfte, einen (Einblick in biefes gebankenreiche unb geiftoolie neue SBerk
bes bekannten 93erfaffers ju geroinnen, unb ftnb überzeugt, bafe bie abgebruckten Stellen

aus bem Kapitel: „3brgelb ift bie 3BeIt" ihnen ben2ßurifch nahe legen roerben, aud)
bas oollftänbtge Such, kennen p lernen.— gür bie freunbliche (Erlaubnis bes 93orab«

bruefces m unferer 3«itfd)rift fei 93erfaffer unb 93erleger auch tjicr unfer befter S)ank
ausgefprodjen. $)ie 9tebaktton.
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SdjtHers Dbe „Seib umfdjlungen SDtillionen" unb iljre SBertonung

im Gljorfatj bet Neunten Sompljonte btlben bas tlingenbe fleitmotto

einer ©eiflesoerfaffung, bie im ^ufHärungsseitalter als rtdjtunggebenb

unter ben ipöcbjtgebilbeten oorroaltete. Weltbürgertum, Äosmopoütis*
mus bjejj bie Carole, bie oft in flammenben SBorten befannt, immer
gebaut unb gefüllt, einem Äont, Berber, ©oetlje. Stiller, 5id)te, £egel,

$ölberltn, SdjeHtng, ben Stiegel, ber ganjen grüljromantif, als auf ein

oermeintlid) erregbares 3bwl roeifenb oorauftönte.

Dafj einsetne biefer SJtänner fid) in weiterer ©nttotcflung oon ber

urfprüngltdjen Carole losfagten, um tl)re Hoffnungen unb gorberungen
auf ben Stationalftaat ju ridjten, änbert ntd)ts an beren toettgefpanntem

©runbbetenntnis. SBtr alle Ijaben $il>nlid)es in ber oon uns burd>

meffenen grofjen 3«it, namentlid) in intern Seginn, an galjtretdjen SBort*

fütirern ber bffentltdjen SReinung erlebt, aus gleidjen Urfadjen, mit
gleiten Sßirfungen. Unb gerabe bie parallele aus beiben 3*iten fann
uns befähigen, Sdjlüffe su sieben in eine 3ufunft, bie ftd) oorausftdjtlid)

lebhaft ber 93ergangenl)eit erinnern unb an fie anfnüpfen urirb.

©eroifj, gid)tes SKeben an bie beutfdje Station oon 1808, unb bamtt
ber ganse 5id)te, toie er in tljnen unb burd) fie feine gefd)td)iltd)e gigur
erhalten f)at, fdjeinen el)er ben Stegatiopol bes pofttt»=tosmopolitifd)en

Sßols barsufteüen. 2lber ber ©egenfafc ift aud) roirtlid) ein polarer, in

bem Sinne, bafj bas ^ßofitioe nidjt etma oerfd)unnbet, toenn uns bas
Jtegattoe als bas 2Befentltd)e gegenübertritt. Stein, es bleibt oorljanben,

als SBorftufe, im Unterbetoujjtfein, unb bort einer neuen ©ntlabungs»
form getDärtig. Unb roenn Ötd)te ben SBeltbürger urfprünglid) erfeljnt,

fpäter oerleugnet, fo ift ber Sinn bes Vorgangs: bafj ber ©rbenbürger
erft alle Segnung feines nationalen Staates in fid) aufjuneljmen Ijat,

eb> er reif urirb für bas ©lud" eines 3Renfd)en, in beffen 3nnerem bie

UBeltfeele mitfdjroingt.

2lber toenn er aud) bas Nationale toie eine braufenbe ©lode mit

geftrafftem 2lrm trägt, in feiner SBruft fommt ein anberer Ion itidjt

5um Sduoeigen, ein Ion toie ©d)o aus bem erträumten 3Renfd)Ijeits*

bom bes SBeltbürgertums. 9tod) bleibt er 9tad)ljall bes alten Jbeals, uritb

nie 93orl>all beffen, bas ba fommen foll. 3id)te l)at übermunben, aber bie

(Erinnerung bleibt iljm lebenbig; unb faft gleid)}eittg mit feinen grojjen

Dieben belenni er fid) in feinen ,,^5atriotifd)en Dialogen" oon 1807 3U
bem ©tauben, „bafj ber traftigfte unb regfamfte Patriot ebenbarum
ber regfamfte Weltbürger ift." $ßatriottfd)e Dialoge! — ber ganse
Ittel bejtet)t aus grembtoorten, bas Reifet SBeltmorten, bie ber SBölfifdje

oon l)eute als unbeutfd) anprangert. Unb oielleidjt regt fid) bei benfelben

SBölftfdjen nod) bleute ein nad)träglid)er ©roll gegen 5id)te, roetl er feine

flammenben SReben nid)t an bas Soll, fonbern an bie beutfdje „Station"

gerietet l>at.

Slud) in ber Spradjform biefes SBortes liegt ein 9tad)flang bes
unioerfellen SBelenntniffes, urie ferner ftidjtes flares ©efüljl bafür, bafj

er über bie 93olfl>eit hinaus eine im Äulturftnn übergeorbnete „Station"

aufsurufen l)at. SJtit biefem 9jorbeb,alt im XiteX fprid)t er freilid) beutfd),

blantes Seutfd) sur großen ÜJtaffe. Slber es fällt iljm nid)t ein, fein
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Deutfd) ebenfo burdföufieben, too er fid) an ben ©elcbrien, ben Äünftler

ober ben Stubienbefliffenen toenbet; tote bies überhaupt nod) {einem
eingefallen ift, ber SOßeltgültiges gebadjt unb ausgefproajen l>at.

Dielet fptadjlidje Äosmopolttismus blieb bei ben Beften in Geltung,

uerbunben mit Strebungen, bie unter ooüer 2Bat)rung bes nationalen
Gebanfens auf bas neue 3iel ber internationalen Betftänbtgung b,tnaus=

wollten; bei ben Beftert, bie bie 3JtögIiä)feit eines „britten SReidjes" et»

tonnten, moxin nationale SDßiUensbUbung unb Betftänbtgung oon Boll

jju SBoIt nidjt mefjr als Gegenfäfce, fonbern als natürliche (Etgänsungen
aufsutreten Ratten. Das neue 3tel lag nidjt im Xraumlanb ober SBolten«

fuefudsbetm. (Es Ijanbelte ftd) ntd)t mebt barum, bie ÜDtiHionen 3U utn=

Jarlingen unb bie ganae SBelt absutuffen; moljl aber folttc oetfud)t toetben,

bie SReibungsmtbetftänbe smifdjen ben Böllern 3U minbern unb bas Ge=
meinfame ber Stationen 3ur Geltung 5U bringen. Der Äosmopolttismus

,

»erbielt jtd) 5ur 3ntetnattonalttät toie bie utoätettfdje Boftlutfdje sum
mobetnen BHtjsug, ber neue Gebaute oersidjtete auf bie Begrtffslnrif

unb ÜRomanttt bes alten, um bie 2ebensmögltd)fetten su fteigetn unb
ben SBtberfprud) oon nationaler (Enge unb ted)nifd)et SBeite aus ber

2Belt 3U jd)affen. Die gtojje £ed)nif mit ibtet überroinbung oon SRaum
unb 3cit pa&te roeber in bie fdjmate Urngtenjung bes 9lattonalmtllens,

nod) eignete fie fid) mit tt)ren brutalen Ätäften 3ur Betmttflidjung ber

meltbütgetltdjen Sentimentalität. So oerblajjte ber Äosmopolttistnus
metjt unb met)r 3U einem pljantafttfdjen Seemen, mäbtenb ber Inter-

nationalismus fid) immer entfdjtebenet als ber Xtäget ptalttfdjet SBitl*

lidjleitsmerte offenbarte.

£>atte Stotmenbtgfeiten traten auf, bie fid) oljne fdjmätmerifdjes Ge=
fäufel elementarlräftig butdföufeöen mußten, über alle Grenjpfäble b«t=
meg. 3" bid)ter Solge reiften fid) gorbetungen an Betmirlltdjungen

auf sablteidjen Äonferengen unb Äongreffen, toeldje fid) mit SBeltpoft,

Sltbeiterfdjuij, Bar)noerlebr, Urbeberredjt, Xelegtapbie, flufttedjt,

Statiftit, 3Bo^lfat)rtspflege unb allen Gemeinfamleiten ber SBtffcnfdjaft

unb Äunft befdjäftigten. Äaum ein 3n>eig geiftiger Betätigung roäre su
finben, ber nidjt irgenb mie oerfudjt bitte, aus ber großen 3ßelt=

beftrablung neue Üttebe für fid) p geminnen. heutigentags, ba bie

fengenbe gurte nur nod) oereinaelte SBabtseidjen, roie bas SRote Äteuj
unb ben Nobelpreis, übrig gelajfen bat, benfen mir mit SDßebmut jurüd
an fo viele Äongre&ergebntffe, Slusftellungen, Brüden oon 2tmt 3U $lmt,

oon Slfabemie su Sllabemie, an all bie Bauten, bie burd) ben 9Belt=

friebenspalaft im £>aag ibten trönenben Slbfdjluf} erreid)en follten. Unb
gleid)toobl toiffen mit: nid)t Utopien roaren es, nid)t leere Betgänglid>
feiten, ntdjt ausgeträumte SBabngebilbe. 9iur bas 3citmaß, bas toir

für ibre un3erbred)lid)e Betmitltidjung angefegt bitten, mar oerfebtt.

SBas toir im Überfdjtoang für bie Generalprobe, moljl gar fä)on für bie

Sluffübjtung genommen botten, toar tatfädjltä) nur bie erfte Sefung eines

fsemfdjen (Entwurfs, ber ins geuer manbetn mußte, meil einige brama»
tifdje Borausfe^ungen nidjt ftimmten. Die 3Kenfd)beit toirb neue Broben
anfegen, unb Aufgabe ibrer Dramaturgen toirb es fein, ben unserftörs

baren Äetn bes internationalen SOßetfes mit bei'ferer bramatifd)er
SJtottoierung betousäuarbeiten.
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Slbet auch in biefer fünfttgen Ausarbeitung mtrb bet Stationär*

gebanle feine oolle ©eltüng behaupten muffen. 3hn t)erauslöfen ^iege

in bie alte Schmarmgetftetet sutücffallen, mit bet fidj bie meltbürger*

lieben Slltumfcblinger oon Slnno Xobal benebelten. 3n fawt Stubie, oon
bex mir oben ausgingen, ^ci&t es fürs unb tieffenb : 35er Äosmopolitis=

mus ift bet Utopismus bes 3'nternationaltemus — SRattonalismus ift

ber ©egenfafc sum Äosmopolitismus, — 3"ternationalismus ift bic

Smitbefe oon Äosmopolitismus unb Nationalismus auf Ijöljerer iBc=

rou&tfetnsftufe.

Sßir blatten biefen Safc als SBerfudjsmobelt oorangefteflit, um oom
grembiDort jum „935 e 1 1 m o r t" su gelangen. 3)enn bas SBeltmort fpielt

in ber Snternationalität feine geringere 9totte, als irgenb eine jener

©emeinfamfetten, bie mit ootbem fo hoch geptiefen bitten unb in ab=

febbarer 3utunft abetmals pteifen merben.

Unb toatum xoutbe bas bis jefet fo mangelhaft gemürbtgt? ohne
Umfdjmeif gefagt, fo gatniäjt erlannt? roie tarn es, bajj fo feiten, — ober

nie — ein Anmalt bes Srtembmortes an einem jenet gtünen £if<be

5ßlatj nahm, an benen Sntetnationales geförbert unb gefoxbert mürbe?
2>as tarn fo: (Es gibt natürlich eine grage bet internationalen

Sprache. Sie fanb auä) ihre iöeantroortung in Äunftgebilben, bie untet

ben Stamen SSolapüI, (Efperanto, %t>o befannt gemorben finb, wenn
man teilt fogat berühmt. Das (Efperanto sohlt auf ber (Erbe meines
SBiffens etma eine SRillion Anhänger unb pfleget, bas heißt alfo ben

fünföehnten Seil eines 5ßro3entes ber SRenfdjbett. Unb menn fo (Einer

unter 5ünf3ebnhunbert,fagen mit in lolio, mit toieberum (Einem untet

günfaebnbunbett, fagen mit in Äöln, in 23erbinbung tritt, fo tonnen
fte ftd) tatfäO)liä) oerftänbigen.

(Es gebt aber mit ben ©efdjäftsbriefen in (Efperanto mie mit ben
©efpenftern : alle SBelt rebet oon ihnen, aber teiner erbltcft fte. 3<h für
meine 93erfon muß gefteben, baß ich noch niemals ben 33orsug gehabt

habe, einen (Efperanto=93rtef su ©efid)t su belommen ; unb iä) habe auä)

unter meinen S3elannten leinen einsigen, ber mir oom (Empfang foldjer

(Efperantofdjrift 3U berichten oermod)t hätte.

Das'märe freilich noch lein Semeis gegen bie 3utunft bes (Efperanto

ober gegen bie 2Jlögltdjteit einer SBeltfprache überhaupt. SBohl aber

barf baraus ein 9Bahrfd)einlid)leitsfä)lu6 gesogen merben, unb biefer

Schluß beclt fich oortrefflicb. mit allen Überlegungen, melche bie Sprache
als ein organifch. gemorbenes unb machfenbes begreifen. Stellt man bas
Drganifttje bem aJtedjanifchen gegenüber, bas fiebenbige bem Äunft*
probutt, fo fagt man fi<b oon vornherein : felbft menn es gelänge, bie

Weger bes (Efperanto auf sehn ober hunbert SKiHionen 3U bringen, fo

mirb es fich immer noch du einer mirflichen Sprache oerhalten mie eine

^apierattrappe su einer SBlume, mie eine Automatpuppe su einem
atmenben ÜJtenfdjen.

Aber vielleicht tonnte es eine (ErfatjsSpradje merben, ein Spraä>
(Erfafc, mie mir ja fo oiele (Erfäfce beftfcen, mit benen mir uns binburd>
helfen, ob[d)on mir uns über ihre SKtnbermerttgfeit gat nicht täufdjen.

Aua) bas ift in hohem ©tobe unmahtfeheinlich. Unb smat aus bem ein*

fachen ©tunbe, roeil lein SJerftänbiger fich mit bem (Etfafc befteunbet,
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roenn et bas ©d)te boben tonn. SOßcnn ein Wnfunbtget, ftatt oiet 2Bod)en

(Efpetanto ju üben, bie nämlid)en oiet SBodjen ©ngltfd) ober gransöjifd)

pauft, fo tottb et jtoat oon biefen Sptad)en nut ein SJltmmum in SJefitj

befomnten, abet mit biefem SBenigen in bet SBett febt oiet toeitet

teilen, als mit bem £>öd)ftbefii{ oon ©fpetanto. Hnb aufoetbem, fetbft

jenes SÖtinimum tottb nod) S p t a d) e fein, unoollfommene, febletbafte,

obet bod) Sptaflje, nid)t blojj flatus oocts unb 3eid)en auf Sßaptet,

toäbtenb jebe am Stubtettifd) etfonnene Äunftfptad)e nid)ts anbetes fein

nnb toetben fann, als eine Summe oon Signalen, in benen man rooljl

©ebadjtes melben, abet nid)t beulen lann.

Det fdjätffte Ctfttoanb gegen biefe 2tnftä)t leitet fid) aus bet leil-

nabme gtoftet SRännet fyz; fo toat untet ben ftüljeten Gattefius unb
ßetbnfo fo ift untet ben bewogen SBttbelm Dfttoalb Sefüttoottet ber
Äunft=2Beltfptad)e. 3u>ifd)en ßeibnis unb Dfttoalb liegen tunb brittb>lb>

Sabtbunberte. 3<b fann natütlid) nid)t toiffen, ob ntd)t nad) toeitetem

aSietteljabttaufenb abetmals ein SBebeutenbet mit bem nämtidjen SBe-

fenntnis auftteten toitb. Slbet bas eine weift id), ba& biefet Äommenbe
bas gelb anbets ootbeteitet finben toitb; nämlid) babutd), bafj bann
bie ©ebtlbeten fid) ot>ne getünftelte Umtoege auf ©tunb ibtet nrirtltäjen

Sptadjen toetben oetftänbigen tootten. 3)et Äommenbe toitb bann nut
nod) nötig baben, ben SGBelttootten als 3)olmetfd)etn bie legten £>inbet=

niffe aus bem SBege au fdjaffen.

5üt uns 3)eutfd)e toiebetbolt fid) biet betfelbe SBotgang im Sptad>
Iid)en, bet suoot nod) allgemeine! in bet natutgefetjten ßinie oom SBelt^

Mtgetlidjen übet bas 9lut=9?ationale 3um 2(iebtsals=9?ationalen be*

ttad)tet toutbe. gtetlid) müffert toit nunmebt bie 3cittäume ganj anbets.

abfteden unb in bie ©nttoidlung einlagetn. Sem etften toäte bas eble

Sd)tifttum untet 93otbettfd)aft bet lateinifdjen ©elebttenfptadje 5U3U=

toeifen, alfo oom etften Auftteten bet &umaniften bis ettoa sunt Ausgang
bes fiebaebnien 3abtbunbetts. 3)et ©ebanlenbtlbnet unb ©ebanfen=
oetfünbet btaud)te fein etHügeltes SJolapüf obet ©fpetanto aut 2Rit=

teilung, bas ßatein toat Sßeltfptadje unb bejeidjnete in feinet unioet=

feilen ©eltung ein SBeltbütgettum, bas fid) gat md)t in febnfüdjttgen

SSetfdjtoommenbeiten su etgeben btaud)te, ba es feine teftlofe ©tfüllung.
in fid) batg. SRtt ßatein auf bem Äatbebet unb ßatein in bet 21bbanb=
lung toutbe man in Sßatts ebenfo oetftanben toie in Salamanca, ^abua,.
ßeiben unb Uttedjt, Sßtag, 9lütnbetg, Gambtibge, Upfala; bättc man
bamals oon einem ©elebtten gefotbett, et follte nut in feinet SKuttet»

fptad)e, füt fein ßanb fdjteiben unb fid) im übtigen auf bie übetfefcet

oetttöften, fo toäte tljm bas fo abenteuetltd) ootgelommen, tote beute
bie 3umutung an einen SBetleget etfdjeinen toütbe, et möge feine 3eitung
nid)t butd) bie Sd)neflpteffe, fonbetn butä) .$anbabid)tiften oetbteiten.

3ene Äosmopolis begann 3U oetfallen unb etbielt ibten etften

flaffenben 9ti&, als bet ptädjtige JDtagiftet Cbtiftian Xbomafius (1687)
an bet Unioetfität ßeipsig feine afabemtfdjen 93otlefungen in beutfdjet

Sptad)e anlünbigte. Die ^tofeffotensunft läutete Stutm unb tief 3um
Äampf gegen ben SBanbalen, bet es toagte, „bas ebrltdje fd)toat3e SBtett

fo 3u befd)impfen unb bie ßingua latina als ßingua erubt =

t o t u m btntan 3U fe^en." Sie infttumentietten ibten 3otn mit benfelben

5
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Äraftmitteln, mit benen bie 3ünftigen oon beute aus genau entgegen*

gefetjten ©rünben unb in genau entgegengefegter ÜRidjtung brüKen. SBie

beute bas 35eut[dje, fo foflte bamals bas ßateinifdje gerettet merben,

beibemal oon 2euten oljne Sinn für unauffcjalifame 9taturnotmenbig=

feiten. Damals t)ie& bie SRotmenbigtett: SBeginn bes national=beutfdjen

3eitalters mit all feinen naäjfolgenben £errltd)leiten im Sdjrtfttum.

Unb mteberum toirb es unfere Aufgabe, bie 3etdjen ju beuten, um bie

^orisontbämmerung bes Dritten fteidjes 3U ertennen, bas unter »oHer

SBafjrung, ja fogar ÜJtebrung bes beutfdjen SBeft^es, bas übergeorbnete

internationale Spradjgut sur Geltung bringen fott.

*

Sütandjer SBolfsgenoffe mag ftdj motjl in ben Seiten bes Sfteberbrudjs

einen neuen Oridjie geroünfdjt Ijaben, mit groger (Sefte unb flammenben
SDBorten. 916er ftänbe er auf, gefättigt mit alter Snbrunft unb augleid}

tjettrjortg für bie Stimmen ber 3utunft, fo mürbe er aud) ein neues

Programm entmideln. 3Ktt ftärlfter Betonung ber Spradje, mdjt nur

als eines Äulturroerlaeugs für uns unb unfere 9iadjfabren, fonbern als

bes einaigen 9Kadjtfaftors, ber uns in ber 3eüen 33err)ängms oerblieb

SBas uns bie gridjtes Heineren gormates ju fagen baben, Hingt aroetfet

los brat* unb erbaulid), madjt Ujrem guten fersen unb tt)rer Übers

aeugungstreue alle Cljre. Hur reidjt bie Spannung iljrer ©ebanfen nidjt

über bas 9täd)ftltegenbe tjinaus. „gür unfer tief gefunfenes 33olf" — fo

etma reben fte uns ins ©eroiffen — „ift bie Belebung bes Stoves auf

bie eigene Spradje jetjt, mo es auf feine ftammesreinften ©ebtete au*

fammengepferdjt ift, eine ber mefentlidjften Aufgaben. Deutfdjes Denfen
unb beutfdjes §anbeln, bas finb bie amet ©rforberniffe, bie fdjon beim
Äinb in ber Spradje gepflegt merben müffen. Seien mir uns in biefer

fdjmeren Stunbe ber Sßerlufte bes ftöftUdjen bemugt, mas uns als ge=

meinfames ©ut oerblieb, roas leine frembe Süladjt uns tauben lann. ©V
meinfam bleibt uns bie Spradje, bie uns bie SRutter lehrte." ©eroiß,

bas unterfdjreiben aud) mir, allein mit bem SBorbetjalt, bag es oon ben

ftorberungen ber 3eit nur bie leistete, felbftoerftänblidjere §älfte aus-

fptidjt, bie fäjmtertgere £älfte aber oerfdjmeigt. Der Spradjgeii't felbjt,

ber über allen Deurfdjen meljenbe, $at fein Programm fdjon meiter ge*

fagt. §abt tljr es nidjt oernommen, mie unmittelbar mit ber polirtfdjen

Äataftropbe ein internationales Skaufen burdj unfere Spradje ging,

mie fie ftdj mit jarjllofen SJBeltmorten urplötjlidj auf bie 3ulunft ein«

ftellte, 5um grogen Sftigoergnügen für unfere ©ngbrüftler, bie immer
nur bie näd)fte SBirfung fpüren, niemals bie fernfte? Deutltd) genug oer-

lünbete ber beuifdje ©eift feine Hoffnung unb feinen Slnfprud) auf SJtadjt,

bie ibm aus {einer anberen Quelle meljr erfltegen lann als aus ber

beutfdjen Unioerfalfpradje. Unb nur mit biefem Programm oermöd)te
ein neuer Sidjte su mirlen. ©ebt ber Spradje aJttttel unb SBaffen 3um
SBettbemerb in ber großen SBelt! Sdjreibt roeltoerftänblidj, fdjafftbeutfdje

SBüdjer ins Sluslanb, lagt ben beutfdjen ©elebrten als 3urüderoberer
beutfdjen ©influffes auftreten! überzeugt eudj baoon, fcag ein groger

gorfdjer mit miffenfdjaftlidjem Deutfd) uns met)r Sompatbien roieber=

geminnen fann, als uns bie fdjulmeifternben Sterben in Sabrsebnten
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oerlteren liefen! Unferer Spraye bleibt bic SRadjt norbebalten, wenn
fte binausmädjft über bie Urlaute, bie uns bie 9Jtuttet teerte ; menn fte

ir)nen bas btnsufügt, roas allein bie anbere 33?utter, bieSlImamater
Unioerfitas aussufpredjen oermag!

Stur in ben Stieberungen ber Spradje tobt nod) ber jtlbenftedjenbe

Äampf mit feinen fattfam befannten &eerrufen. ©inge es nadj geuriffen

fieuten, ben als alten 3)eutfa)rittern »erlleibeten 35reinfd)lägern unb
Gdjlagabobros, fo mürbe bie beutfdje Spradje, roeit entfernt baoon, tljr

SBeltsiel 5U erreidjen, niä)t einmal im blutigen 9Jtenfd)enoertebr ben
SBettbemerb mit gransöfifd) unb Ccnglifd) aushalten tonnen. 3)enn it)re

Äonfurrensfäljigfeit beruht nätfjft ibrem Sdjmergebalt an ©ebanten auf

bem SBeltmort als bem (Erfennungsseidjen i$rer Umnerfalität. 3n 3<»bt=

bunberten bat bas nattonal^pradjltd) geroorbene SBeltmort bem gran=

döfifdjen unb Genglifdjen einen 93orfprung oerfdjafft, unb mer beffen SBeite

abgemeffen bat, ber lann nidjt motten, bog er fid) nod) vergrößere, »iel*

mebr nur, bajj er eingebolt merbe. ©inge es nadj ben Bitterlingen, fo

fdjiebe bas Deutfdj aus ber ^onturrenj aus unb fänle auf ben Stanb
einer $Hrootn3fprad)e, frei oon SBeltmorten unb frei von ftolsen 8n=
fprüdjen. Das ift nidjt bie greibeit, bie mir meinen. S)er SDleifter, ber

mit bem SJltd auf bie ©renjpfäble nadj SBefdjränfung ftreben mottle,

märe ntdjt tonsentriert, fonbern befdjränft. 5)er SBiberfpruä) löft fid) ba=

burd), bajjj ber Spradjmeifter, fofern er 2Btff enfdjaft, bödjfte 93ilbung »er*

Hinbet, fdjon im Spradjausbrud jebe mie immer geartete SBefdjränfung

abfdjüttelt. (Er metf}, bag bas SBeltmort feinen SRüdfatt ins Sdjolafttfdje

unb SRöndnfdje bebeutet, fonbern einen 5ortfd)ritt, {einen £emmfd)ub
am 2)eutfd)en, fonbern eine bemegenbe Äraft. £at iljn internationale

Gärung vor unberechtigtem Siadjbrud gefdjütjt, fo fdnitjt ibn bas SBelt=

mort nor pebantifd)em SBorbrud engbrüftiger Siegeln, beren Urbeber
nidjts oon greisügigfeit miffen. Unfer SJletfter — er lebt glüdlidjermetfe

im überroäliigenben Plural — fennt für fein SBerl nur Das SJorbtlb

00m 33ogelflug unb SBollenjug, unb er gibt auf bie Sfrage : mie erleid>tern

mir ben Sfremben bas (Erlernen ber beutfdjen Spraye? nur bie eine

Slntmort: burd)s SBeltmort! 3" ibm mirb fid) auf nationaler ©runblage
bie jmeite Stenaiffance bes Älaffifdjen oottsieben, in gefteigerter SBirfung
unb erböbter Sd)önbeit einer Spradje, beren gelb bie SBelt fein mirb!

5*
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Xtofc ollct bered)tigten Slnfttengungen, in bet Datftettung bei 3Belt=

gefd)id)te meljr bie ©nttoidlung bei 33ölfer, ibte fostalen fulturcüen

Bedienungen in ben 93otbetgrunb ju ftellen, toitb bie Sebeutung bei

otogen Sßetfbnlid)!eilen niemals oetfannt roetben bütfen. Das 5Rab bes

äBeltgefdjeljens t)aben legten ©nbes bod) bie genialen 3Dtenfd)en in neuen

Sdjtoung gebtad)t; fie aus ber ©efd)id)ie ^inmegbeuten, ^iege btefe in

unetbörtcm ättajje oetgeroaltigen.

Kniet ben ©tagen bet 93etgangenljett ift nid)t sulefct bie ©eftalt

3rtiebtiä)s bes ^teugenfönigs, bie einen nie oetfagenben üReis auf ben

ausübt, bet jid) mit iljt befdjäfttgt. ©etabe beute, mo nid)t meljt bie

Öoljensollernlegenbe eine patttotifd)e 5ßflid)t ift, tteten mit bem SJtenfdjen

gtiebtid) gan3 anbets gegenübet. SBir finb beute uriebet meljt „ftifcijd)"

gejtnnt, um ein SBort ©oetijes aus „Dtdjtung unb SBabttjeit" ju ge=

braudjen. Stets bat aus bem fieben bes grojjen Äönigs bie ^Jetiobe am
meiften gefeffelt, in bet bet junge Ätonptins im Äampf mit feinem SBatet

feine 5ßetfönlid)tett entoidelte. ©s ift batum 3U begtüfcen, bafj bas in

$ad)fteifen fd)on feit langem feljr gefäjätjte SBetf bes ftanäöfifdjen

&iftotifets ©rneft ßaotffe: „Die Sugenb gtiebtidjs bes ©tojjen"

(1712—1733) nun in einet ptääjtigen oon Sttebtid) oon Dppelnsötom«
totoslt befolgten Ausgabe ootliegt. Das SBerf, bas mit einet SReilje

oon d)ataftettftifd)en SBilbern gefdjmüclt ift, ift in bem SBetlage oon

Steimat £>obotng in Setiin etfd)tenen. ©s ift etftaunlid), mit meld) feinem

SBetftänbis bet gtansofe fid) in bie pteu&ifdjen Setbältntffe ein3ufüblen

oetftanb, roie et not allem bem Solbatenfönig gtiebtid) SBüljetm I. unb

feinem Sobne getedjt toitb. liefetfdjüttett ift man immet aufs Keiie,

roenn man bie Itagöbie biefet jugenb tieft, gearijj, es ift bet fid) ftets

roiebetljolenbe ©egenfati snrifdjen ben stoet aufeinanbetfolgenben ©enc*

tattonen, es ift bie Sorjnestragöbie aller 3eiten, abet fo ausgeptägt unb

bis jum äujjerften fübtenb ift fie bod) nut feiten in Gtfd)einung getteten.

3lls teifet SKann ift gttebtid) — toie bas tooljl aud) immet 3U gefd)cb,cn

pflegt — bet 5ßetfönltd)tett feines SBatets oollauf geted)t getootben, als

et ettannte, toas tljm biefet butd) bie Sdjaffung bes pteu[jt|'tt)en Speeres

unb bie fpatfame SBertoaltung bes Staates geleiftet fyattt. Slber bei

junge 9Jtenfd) oon 16—18 Sagten fal) in bem 93atet ben Seinb, ben um
etbittlidjen peiniget unb Öntetbtütfet feinet 3nbtotbualität. 3" ni^ts

füblt et fid) mit gtiebtid) Sßilbelm oetioanbt, oertja&t toat ibjn feine

93orliebe füts SDtilitär, füt labat unb 93ier, feine pebantifdje Spatfanu
feit unb fein oölliges SRidjtoetfteljen oon geiftigen unb tünftlerifäjen

Dingen. §iet lag ber Äonfliftftoff ununterbrochen in bet Suft, et mufjte

mit bet roadjfenben Selbftänbigfeit bes jungen ÜJlenfdjen sum Slusbtud

fommen. Slls ber Änabe etft 12 3a^te alt ift, fennt fd)on alle SOßelt ben
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©egenfafc 3U feinem SGater. Damals t>at ftriebrtd) SBilbelm gegen bie

Statur bes jungen grifc geroütet, et wollte leinen Sd)roäd)ltng 3um Solm
Ijaben. SOßte mufo es bas Gemüt bes jungen Änaben umbüftett b<*ben,

ein fo obttig 3errüttetes gamitienleben oor ftd) 5U feljen. SÄit feinet

aHuttet Sophie Dorothea unb feinet Sd)roefter, bet fpäteren SHarf=

atäfin oon Saoteutb, btlbet et einen gefd)loffenen 33lod gegen ben SJatet.

Stttlmäblid) entfteljt eine hattet bes Ätonptinaen unb mit bem 2tugtn=

blid, roo bet Äönig etroas oon biefen Dingen etfuljt, fpifcen ftd) MeSBet*

ljättntffe immet mebr ju. 3n biefet ttautigen 3eit f)at ftd) griebrtd)

tnnetltd) gan3 an bie Sdjroefter angefd)loffen. „So leinten bie beiben

Seelen", fo fagt ßaotffe, „3U frülj nut bas $>äfelid)e bes ßebens fetjen

unb übten ftd) in SRifettauen unb 93erad)tung. 3bi« gegenfeitige 3ätt-

lid)feit roarb nod> oerfiärtt burd) ben $afe, ben Urnen bie anbetn ein«

ftöjjten!"

Sin neuer 2lbfd)nitt qualootler ßetben mufete für bas ©efd)roifter*

paar beginnen, als ftd) bet Äönig mit $eiratsplänen füt fte 3U be=

fdjäftigen begann. (Es mürbe uns ju roeit fügten, moHten mit ^iet bat*

legen, mie bas Drama ftd) aflmäbttd) sufpitjte, rote bie Umgebung immet
mebr leibet, rote alte, bie es itgenb oetmögen, fid) aus biefet oetgifteten

SItmofpbäre jurüdaieljen, roie es bie beiben prinsltdjen ©ouoerneure

ginfenftetn unb Äalfftein tun.

SBie oft ift griebrtdjs glud)toerfud) auf jener Keife nad) Sübbeutfd)*

lanb befd)rieben roorben, unb bod) padt es immer roieber aufs 9Teue, roenn

man fid) bie Seelenqualen oergegenroärttgt, bie ber 3üngling butd)=

gemadjt b^at, elje er feinen ?Uan ausführen roollte. Daß er gefd)eitert ift,

ift belannt unb ebenfo, roie fid) bas SBetter ber töniglid)en Ungnabe
über ben jungen 3Jtenfd)en ergofe. Stets roirb ber ^uftismorb, ben

2friebrid) SBilbelm an 5riebrtd)s $reunb Äatte oerübte, ein fd)roar3es

SSlatt ber preu&ifdjen (5efd)td)te bilben, für unfere 93ettad)tung aber ift

es oor allem roefentlid), roie ftd) bes Äronprinjen Sßetfönlidjlett in bet

©efangenfd)aft entroidelte, roie et ben Drud biefet 3ett ausbielt. SBenn
mit nod) einmal auf bie Datftetlung, bie ßaoiffe oon it)m gibt, surüd*

fommen bürfen, unb bie oerfud)t, tb,m roeitbin geredjt 3U roerben, fo

entnehmen roit aus it)r, bajj gtiebtid) in biefet 3eit nid)t innetlidje

£>erjensgüte lernte.

„SBäre Sriebridj", fo fragt ber fran3öftfd)e §iftorifer, „für feine

reunbe eingetreten, roenn fte feine §tlfe angerufen bätten? 9lls er

arte 3ur $>tnrid)tung fdjreiten fab, bot er fid) erboten, auf bie Ärone
3u oer3id)ten, ja 3U fterben, um tbn 3U retten; aber roenige 3Bod)en nad)

ber Iragöbte, als er feines ßebens fid)er unb ber £)afi entronnen ift, ift

er luftig roie ein 5Bud)finf".

Um ben er3Ürnten SOater 3U befänftigen, muß er eine Doppelejiftens

fübren, mu& nad) aujjen 9lad)giebigteit sur Sd)au tragen unb mag ba*

mals bod) in feinem 3nnern ben SJater meb> als je gebaut b>ben. Slber

er beugte ftd) bem 3roange, er tonnte unb roollte ntd)t eroig als ©e*

fangener in Äüftrin leben, unb um ftd) bie Sreibett obttig 3U erringen,

gibt er aud) in ber &eiratsfrage nad) unb beugt ftd) äu&erlid) unter ben

SBiflen bes Äönigs mit bet inneten 3ibftd)t, nad)bet feine Sftci^cit in um
fo größerem Shismaße 3U genießen.
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3)ie SRetnungen, bie bamals grtebrtd) über bie Srje äußerte, oerle^ten

feine Äüftrmer Umgebung, fte geigen uns aud) bleute nod), meld) gelinge

&d)tung ber, Äronpring oor ben 33egiebungen gum meiblidjen ©efdjledjt

tjatte. SJlan batf ober aud) botübet nid)t 5U bort urteilen, benn auf

biefe SBege botte it)n ber Äönig baburd) gegroungen, baß er it)m eine

ungeliebte grau aufnötigte. „SBiü ber Äönig burdjaus, baß id) fjeirate,

fo werbe id) geborä)en, banad) laffe id) meine Stau fttjen unb lebe auf

meine SBeife." — 9tur einmal in feinem fieben fd)etnt et gu einer grau
in innere Schiebungen getteten su fein, nämlid) gu grau oon SBreed),

bie er oon Äüftrin aus lennen lernte. Sonft aber fah, er in ber grau nur
bie 35irne, für Siebe mar in feinem feigen fein SRaum.

SJtit feinet 95etr)eitatung fd)ließt bie erfte Gpodje ber friberigianifdjen

Sugenbgeit, bie Sbolle oon 9?beinsberg geigt bann ben Jüngling in flcI

oollen Entfaltung feiner 931üte. 3bt faß bann bet gmette SBanb ber

beutfäjen Ausgabe bes ßaoiffe'fdjen SBerfes gemibmet fein, ber nod)

ausfielt, ben mir aber fä)on mit greuben ermatten.

%n beffen Stelle tonnen mir beute einen anbeten 33anb friberi*

giamfdjer fiiteratur erroär)nen, ber gteid)falls im SBetlage oon Weimar
Mobbing etfdjienen ift: „Die ©efptäd)e gtiebtid)s bes ©toßen", bie

grtebrid) oon Dppeln=33ronifomsti unb ©uftao SJertbolb 33olg mit ben

SHuftrationen oon Slbolf non SJtengel beraüsgegeben baben. Umfaßt bas

oorbin ermäbnte SBer! nur eine ©pod)e aus bem fieben bes großen

Äönigs, bie jenfeits feiner ÜRegierungsgeit liegt, fo erftredt fid) ber 3n=

balt biefes SBudjes über ben gangen Verlauf feines fiebens. 3Iufgegeid)nete

©efprädje motten mit mit 5Botftd)t benütjt merben, allguleidjt tann in

fte ettoas pointiertes fommen, mos nidjt in ibnen lag, als fte gefübrt

tourben. Sllle aber beleudjten bie Sßerfönlidjfeit griebrid)s oon immer
neuen Seiten. 9Jttt mieoiel bebeutenben 3Henfd)en bot ber Äönig reben

tonnen unb meld) gemaltigen ©tnbrud bot et auf fie alle gemadjt.

SBoltaitc, bet ©efäbrte feiner Sugenbgeit, ftebt neben Äatbarina II.

2Bie prädjtig ift bas ©efpräd), bas griebrtd) mit bem Äretfd)mer oon

Sabta am Slbenb nad) bet Sd)lad)t bei fieutben fütjtt. gür bie 3eit

Siebenjährigen Ärieges beridjten über bie Äußerungen bes groben

Äönigs bie 3lufgeid)nungen feines getreuen SBorlefers be ©att, bic ron

gang unfaßbarem SBerte finb. 2Bie fd)met bot fid) griebrid) oft bie

Sd)lad)t gemadjt, roie oerbaßt mar ibm legten ©nbes bas Ärtegsbanb*

roett, gu bem et oetutteilt mat. „©in Sd)lad)ttag ift futd)tbat", äußert

et 00t bet Sd)lad)t bei 3otnbotf. ,,3d) bobe meine SKaßnabmen fo ge=

ttoffen, baß id) nid)t oiel fieute oerlieren metbe unb baß bet getnb oer*

trieben mirb. Slber Sie metben es oielleid)t feben : ein 9tid)ts lann alles

ommetfen, unb bem gübrer roitb etmas gut fiaft gelegt, mofüt et nid)ts

lann." ©lüdlid) ift griebrid) innetlid) in biefem Ätiege nid)t gemefen,

er ift in ibm ein altet 2Rann gemotben. Seinem 93otlefet gegenüber

mad)t er manchmal feinem gequälten bergen fiuft. „Seben Sie, ob id)

glüdlid) bin! SBieoiel Unglüdsfd)läge! Sd)on 6 3abte 00t bem Äriege

mar id) ooller Sorge unb fab bas Unroetter b«rouftommen. Unb mieoiel

Sorge feifljer! SBieoiel IßbÜofopbic bot man nötig! 3d) bätte biutß

leben tonnen. S3on einem Äapaun mifl id) brei Jage effen."

74



Sozialismus und Religion Dr. Otto Philipp neumann

SJon ben ©efprädjen, bie mit bctn ßrtege nidjt in 93e3iebung fielen,

tnteteffieren oor allem bie mit b'Sllembert gefüllten, fotote bie mit

Diätem unb ©elebrten. 3mmer bleibt es bebauerlid), ba& griebridj ber

©rofte 3Ut beutfdjen ßiteratur fo gor fein SJerbältnis geurinnen tonnte.

S)as ©efprää), bas ber Äönig mit ©ottfdjeb führte, unb bas oon bem
Sedieren aufge3eid)net tourbe, seigi fo redjt bie SelbftgefäHtgfett biefes

fitteraturtnrannen. SBefannt ift oor allem griebridjs ©efprää) mit

©etleri, ber iljm als ber beutfdje ßafontaine oorgeftetlt mürbe.

griebrid) ber .©rofje ift ein alter SDtann geworben, in feinem

Sansfouct empfängt er bie oon feinen ebemaligen Äriegsfameraben, bie

ber lob nod) nidjt btntoeggebolt bat. 3lm rübrenbften ift bie Begegnung
mit 3ieten, ben ber Äönig in feiner ©egenroart ntdjt fteben lägt, ©ine
befonbers gut gelungene 3eid)nung 3lbolf oon ÜJtensels oeranfäjauliäjt

biefes 3ufammentreffen. Das gan3e reid)e ßeben griebrtdjs gleitet in

biejen ©efprädjen an unferem äuge oorbet; unmittelbar Iebenbig toirb

ber grojje Äönig aus ibnen.

Die ©infamfeit feiner Seele ift es oor allem, bie uns padt. Diefes

SSeinfein ift fein tragifä)es Cos getoorben. ©s ift ein toeiter SBeg, ben

ber SRenfdj ftriebrtd) oen qualoollen Sugenbtagen bis sum ©in»

pebler oon Sansfouci jurüdgelegt bat; aber ibn immer toieber 3U geben,

ift aud) beute nod) ein rein menfdjltdjer ©etoinn, ber abfetts ftebt oon
ber Beurteilung, bie man ber Sßolttif bes ß ö n t g ftriebrid) angebeiljen

laffen mag.

Dr. Otto Philipp neumann:

Sozialismus und Religion.

6o3ialismus unb Religion finb junöcfjft sroei Sdjlagtoorte. 6d)lag-

roorte baben nun einmal bas eigenartige, bajj fie eigentltd) feine ©r»
flärung bogmattfäjet 5lrt bebingen unb lebiglid) eine SRtdjtung angeben.

3Rit bem SJtoment, too man fre feftlegen ariH, 3errei&en bie Begriffe in

bas Utopifdje ober fie toerben für eine ber oielen Denominationen feft=

genagelt, unb bann nimmt jeber für ftd) ben rtdjtigen unb ed)ten So3ialis*

mus unb bie toabre unb roirflicfje Religion in 21nfptud). 2>n feinen be=

rannten pbilofopbtfdjen Strömungen ber ©egenroart fprtdjt Sßrof. fi.

Stein baljer gan3 treffenb oom fostologifdjen unb oom religiöfen Problem,
©r beroeift fdjlagenb bie logifdje gorberung bes ©ottesbegriffs unb §at

ben Safc geprägt, bafj bie Äonfeffionen nur bie Dialefte ber SBeltfpradje

Sieligion finb. Born So3ialismus fagt er, bafc bie menfdjltdje ©efellfdjaft

bas 3cntralproblem ber ©egenroart fei, er fdjilbert ben Sosialtsmus als

SBiffenfdjaft, gebt auf ben Älaffenfampf ein, ber oom ©goismus 3um
Altruismus fübrt, unb 2. Stein oereinigt bie beiben Probleme babin,

bafj fie oor uns liegen unb ber ©rfüSung barten. 9?un ift aber ber 2Belt=

ftieg ba3toifd)en gefommen unb eine SJerfdjiebung in ber Sluffaffung ber

Probleme bot ftd) ergeben, bie ftd) ja reftlos nidjt erfdjöpfen laffen, toeil
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betbe ©nrigfeitsprobleme finb, an benen gu arbeiten uns aufgegeben ift.

2>te trefflid)en Ausführungen ß. Steins Itefjen Rd) nad) gmet Stiftungen

bin ergangen: einmal, mos bat ftd) oon ben 3u!unftsboffnungen erfüllt,

unb bann, aeldje Sortfdjritte boben mit gemadjt, roenn bas §eil bei

3Jtenfd)beit oor uns liegt unb toenn nur auf bem Stanbpunlt eines

eoolutioniftifdjen Optimismus fteljen. Der SBeltfrieg unb bie 2Belt=

reoolution finb toeber bem Sogialismus nad) ber Religion günftig ge=

mefen. 3ebe Reoolution ift ein 3Beg ber furgen £inie. 3n ben langfamen
Serlauf ber ßebensoorgänge, oor allem ber geiftigen — id) faffe aud)

ben Sogialismus biet als eine geiftige Seroegung auf, beffen SBurgeln

ftd) gurüdoerfolgen laffen bis gum Srubermorb ber Sd)öpfungs=
gefd)id)te — greifen Rüfclidjfetten ein. 3)er ©ang toirb burd) Krifen
unterbrod)en, bie ben gögernben Ablauf auf ben furgeften 2Beg orangen.
3n langen Setoegungen fammeln fid) Spannungen an, bie einen 2lus=

toeg fudjen. 3)er furge SDßeg ift ber Ärieg unb bie Reoolution. Seibe
baben ben Segriff Sogialismus oerfd)oben. Äurg oor bem Kriege tonnte

©. ©otbein im Jpanbioörterbud) ber Staatsrotffenfdjaften Sogialismus
unb Kommunismus unter einem Sttdjioort bringen unb beibe mttein»

anber ibentifigieren unb redjtsfteljenbe Solitilet alten Sdjlages merben
bie beiben Segriffe gufammen abtun. 2Bas bie Religion anbelangt, fo

bat bie neue Serfaffung bes 3)eutfd)en Reidjs ben Segriff nid)t ab=

gelebnt unb bei bem unoerfennbaren fcfyatattei einer fogialen Republtt,
roeläje bie Religion niä)t fallen lägt, ift es notmenbig, biefe Segriffe
Sogialismus unb Religion gegenüberstellen. ,v

Seibe finb in ber Serfaffung oeranfert. Wan muft ftd) mit beiben

auseinanberfetjen, toeil es Stobleme jtnb, bie nod) meiter im Sorbers
grunb bes Sntereffes fteben. 3m allgemeinen toar man ber 9lnftd)t,

bajj fte fid) ausfd)liefjen. Das, roas ber Sogialismus früher tooHte, fdjten

ber Religion Slbbrud) gu tun, bie ftets gur Srtoatfad)e erflärt tourbe.

überbaupt batte ber Sogialismus bie geiftige Seite oertümmern laffen

unb bie SDtaffcrt roaren ber Religion entfrembet. Slber man merfte ben
üöiangel, unb id) bin ber SlnRdjt, baft bie Slufnabme bes Religionsbegriffs
in bie Serfaffung nid)t ein fauler Kompromiß an bas 3entrum mar,
nid)t Klugbeitsmaftregel, fonbern bebingt toar burd) bie ilnentbeljrlid)=

feit ber Religion für bas Soll. Religion tann nur entioidlungsgefd)id)fc:

lid) begriffen toerben. 3)asfelbe gilt oom Sogialismus. Run bot aber
bie Reoolution btefen Segriffen einen gang anberen Cboratter auf*
gebrüdt. 3)er uralte Kampf gro^rsn 3nbioibualismus unb Sogialismus
fteQte fid) auf eine neue ©runblage. Sogialismus unb Religion mufjten
bem Redjnung tragen. Seibe toaren in ibrer organifatorifdjen ©ntnrid«
lung gefäbrbet. 3)ie Reoolution baute ab unb gerftörte bas, mas im
organifcfjen SBerben begriffen mar. Sie ift alfo lulturfeinblid), roäbrenb
Sogialismus unb Religion nottoenbige Kulturelemente finb, roie bie

©efd)id)te betoetft, bie uns 2. Stein barlegte. Der Sogialismus in feinem
3lusu)ud)s, ben man beute Solfd)etoismus nennt, ift ber Setnb jeber

Serfcnlidjfeitslultur, bie in ber Religion bas inbioibuette Red)t fiebt,

ben Religionsbegriff gu geftalten. (Es fragt fid) nun, ob ber Sogialismus
btefes Red)t anerfennt ober leugnet. $eute liegt bie Sad)e fo, baft bie

fogialiftifd)en Jübber bas Red)t ber Religion anerfennen. SBte überall
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gibt es aud) im Sozialismus einen testen unb Hnfen glügel unb 93er=

mtttlungsibeen. fragen roir bie SBertreier ber SJermütlungsibeen, bei

benen bie 3Bat>tljeit in ber SJlitte liegt, fo erfaßten toit, ba& bie Sßartei*

treife, in benen alle Sieligion nur als fiufl unb £rug betradjtet roirb,

roefentliä) zurüdgegangen jinb. Die ©ruppe ber freireltgiöfen Sozialiften

bat zugenommen.
Selbft oon fträ)lid)er Seite roirb augegeben, bafe bie SJlaffen für bie

Äirdje nid)t meljr zurückgewinnen ftnb, aud) nid)t für bie fatbolifdje

Ätrdje. 2lnbererfeits ift gegen feinen Safc bes Parteiprogramms fo

bäufig oerfto&en roorben, roie gegen ben oon ber ©rflärung ber Sieligion

jur SßrtDatfadje. Die Sluffaffung, man fönne bie Sieligton baburd) über=

rotnben, baft man jtd) ntdjt um fie fümmert, bat gtasto gemad)t. 3lls

Seroeis febe id) u. a. bas Sud) oon Sßaul ©obre an: Der unbefannte
Sott, ©obre fommt oon ber Sbeologie ber unb man fann \a fagen, bafj

tbm nod) bie tbeologifdjen Slüdftänbe anbängen. Dbrooljl er nun bas
Gbtiftentum in einen unüberbrückbaren ©egenfatj jum mobernen
2Jt*enfd)en {teilt, fo fdjarf unb fdjnetbenb, rote es Tange ntdjt gefdjab, bas
Gbiiftentum, fagt er, ift für ben mobernen 9Jlenfd)en erlebigt, fpridjt

er bod) eingebenb oon ben SBorausfe^ungen neuer Religion. £>ier tritt

ber Soztalift als Sleltgionsftifter auf, toäbrenb genbrid), Sßeus u. a.

einen oermittelnben Stanbpunft einnebmen. ©obre bält an ber

ßjiftena ©ottes feft. (Er ift, aber er ift uns unbetannt. Cr fdjUbert fogar

neue Sotmen für reltgtöfe feiern, äbnltd) roie ©. &orneffer, ber oon
3ttetjfd)e berfam. Saud) bie ejtremen Sozialifien lebnen atfo bie Religion
md)t ab. (Es müffen alfo 33e3tebungen befteben sroifdjen Sozialismus unb
Religion, bie beiben gemeinfam ftnb; benn bas Xbema roifl nid)t oer-

fdjroinben. O. 93ifd)off bat es oom fretmaurerifdjen Stanbpunft aus be*

arbeitet, 3efus als Sojialtft ift ein beliebter ©egenftanb in 93olfsoer=

fammlungen unb bie Sozialtftifd)en SJionatsbefte rotbmen bem ©egen=
ftanb bauernb il)t Sntereffe. SJlan fann bie 33rüde sroifdjen Sozialismus
unb Religion fdjlagen, roenn man fid) auf ben etbtfd)en Stanbpunft
ftellt. Dafc bie (Eibifierung ber Sieligion bas 3iel ift, bebeutet beute fd)on

einen ©emeinplatj. Dag es aud) aufcerbalb bes Gbriftentums Religion
gibt unb augerbatb ber anberen 93efenntniffe, ift beute eine S8infenroabr=

tjeii. ©s fann feinen Sozialismus obne Religion geben, Sozialismus
ift felbft Sieligion, roeil er gemeinfdjaftsbilbenb ift. Das roiffen roir fdjon

feit Ißeftalojföi unb bie ganze moberne Sozialpäbagogif gebt auf tljn

jurüd. Sieligion innerbalb ber ©renze >er Humanität ift ea)ter Sozialist

mus. Der fflßeltfrieg unb bie SBeltreoolution baben gezeigt, roie roeit

mir nod) oon biefer fozialen $umanitatsreligion entfernt ftnb. Die (Er=

etgntffe ber ©egenroart tfabtn ben ungebeuren Slücffd)lag gezeigt, ber

nad) bem ©efetj oon Der furzen fiinie erfolgt ift. 3erftört ift, roas in

langfamem Slufbau reifen foHte. (Einen (Erfolg im Sinne bes edjten

Sozialismus unb ber' roabren Sieligton, bie roefentlid) etbtfd) ift, bat bie

SReoolution nid)t gebabt. %t%t beißt es, bort roieber anfnüpfen, roo roir

oor bem ftrtege ftanben. 3efet gilt es bem Slltruismus roieber zur £err=

fdjaft zu oerbelfen, ber Sozialismus ift unb ber Sieligion, bie als (Etbif

allein gemeinfcfjafisbtlbenb roirft. Die 3erflüfrung ber Äonfeffionen, roie

He fid) beute roieber zeigt, fann nur bann überbrüdt roerben, roenn
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Religion als gemetnfd)aftsbtlbenb erfannt mtrb. Steligton als basSier^

tjältnis bes 9Ken[d)lid)en 3utn ©öttltdjen mtrtt umfä)ltef}enb, mirft bat)er

fotol. 3n bet Religion felbft liegt ein fosiales (Element. Die fReltgton

unb bet So5taltsmus follen Ijöljere SOßette [Raffen, bemufete Sirbett für
bie ©rt)öt)ung ber menfdjlidjen Strt, bes menfcfjlidjen ©elftes, ber gort=

fdjrttt p Vernunft unb ©eredjtigfeii. 35er Äern bes edjten So3ialismus
lann nur geiftiger 3lrt fein. Die neue Keicrjenerfaffung meift an otelen

Stellen auf ben ©emetnfinn ^tn. Sosialismus ift ©emetnfinn unb
Stettgton ift ©emeinfinn. Diefe Urtriebe liegen im Kampfe mit ben
unfosialen Snfttnften. Cs gilt fie 3U übermtnben unb alte unfogiate

©efinnung absuroetfen. ©robe ber fittlidjc 3ufammenbrutt), für ben toir

SBeroeife tjter nidjt ju geben braudjen, »erlangt, bafj mir edjten Sosialts*

mus unb edjte Religion mieber gewinnen. Die 3ctrüttung bes Scotts*

lebens ift eine golge, bajj mir bie Sahnen jenes edjten Sosialismus
unb jener maljren Sieligion »ertaffen Ijaben. SBtr muffen, mie £>. SJifdjoff

treffenb fogt, ben Sozialismus als Religion in Pflege nehmen. Um bies

tun 3U tonnen, muffen mir ber ©erotffensfreiljeit, Dulbung unb
Xoleran3 ben tt)i gebüljrenben (Einflufo ftdjern. Daran leiben mir Ijeute

nodj empfinblidjen ÜRangel. überall erblicfen mir ben Sßarteigetft, ben
Dogmengeift, bie SBerletjerung. Das ift fein gefunber Sojialismus, bas
ift leine edjte Religion. Die Älaffenfampfpljafe follte übermunben fein.

2ln bie Stelle bes bogmattfdjen Sßartetgeäänfes ber Äonfeffionen, rote

mir es erleben, follte eine grofföügige Cetljtfterungsarbeit etnfeijen. 2Bir

müffen 3U ber ©rfenntnis gelangen, baß „bas religiöfe SJolfserlebnts

eine mistige unb unentberjrltdje Quelle jener Stttltdjfett bilbet, beren

fdjöpferifäjes SBalten bie Sjauptfadje aller fojialiftifdjen ßebensgeftaltung
ausmadjt". 3« ber Üat meljren fidj bie Stimmen im fo3iatifttfdjen flager,

bie oon ber Steligton als bem Stotroenbtgen fpredjen, ja man madjt es

bem SJiarpsmus, ber bod) bisher jtets bas Sänboletlj ber Sosialtften
mar, fdjon pm SBormurf, bafj er bie geiftige Seite nidjt genug berücf=

ftdjtigte. Die edjte SBotjlfaljrt aller ©efeUfdjaftsglteber tann nur ge=

beiden, menn alle ©lieber für einanber leben unb nidjt gegeneinanber.
SHcs©ute tmSJlenfdjen ift überjeitlidj. ©ott ift bas ©utc unb bie Sieligion

als foldje ift emig, tljre Slusgeftaltungen finb seitlidj. 33on jeljer ift bie

fiiebe sur ©emeinfdjaft, b. %. sunt edjten So5talismus, als ein Stücf

©Ortzeit aufgefaßt roorben. Das moralifdje ©efetj in uns ift nidjt um=
gubringen unb ber Sa|j oon ber Slädjftenltebe unb ©ottesliebe bleibt

bas emige gotbene Stttengefefc ber 9J?enfdjfiett. Sogialismus unb SReligion

bangen eng 3Ufammen.
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Bdolf Armin Höckmann« Berlin:

Gäfar flaifcblen.

SBenn man ben founbfootelten ©eburtstag eines längft oerftorbenen

2)id)ters feiert, fei es auf bem X^eatet ober aud) nur in 3eüungsauf=
fätjen, roirb mand) ßebenber oft 3Utn erftaunien SBerounberer bes Xoten.

3)a lieft unb erfäjjrt man erft, roie fd)roer unb t)art fold) ein 3Md)ter um
fein Däfern f)at fampfen muffen, oft fo lange, bis er ber unbanfbaren
SBelt ben fRüden fefjrte. 3a, ber lob mar Dielen Dirfjtern ber miH-
tomtnene ©rlöfer, unb monomer — fogar ein Reinritt) oon Äletft — warf
pd) il)m freturiHig in bie SIrme.

Äleift ging in ben Xob, roeil er feine Slnertennung fanb. £eute 3ät)lt

er 3u ben Älafpfetn! Stauben einftmals gebilbete 9Kenfd)en biefem ober

anberen bebeutenben Didjtern mit fträflidjem ©letdjmut gegenüber, fo

tft es uns fosiater benfenben unb empfinbenben 2Jlenfd)en oergönnt, bas
oon unfern Sinnen oerübte Hnredjt gut su madjen an unfern Iebenben
3Md)tern. 2tHein biefes Sdjulbgefürjl barf uns aber nidjt oeranlaffen,

jeben 3)id)ter otme Unterftfneb als einen S>eros ber Didjtfunft 3U preifen,

ober ibn als großen 2)?enfd)en 3U oeret)ren! Cs gibt beutjutage Dtdjter,

bie md)ts anberes als fdjriftfteHernbe £>anbroerfer finb, roenn pe aud)

babei burd) Slugenblidserfolge „gemadjte Scanner" toerben. ©erabe biefe

Ceute finb bie größte ©efabr für bie großen, roabren unb edjten Dtdjter.

©in 2>id)ter, bem Äunft unb fpanbroerf ftets ftreng getrennte Dinge
roaren, ift (Säfar fttaifähn, unfer beliebtefter unb einer ber roenigen

roirfüd) ooltstümlid) geworbenen finrifer ber ©egentoart.

©r rourbe am 12. SRai 1864 3U Stuttgart als Soljn eines Dffijiers
geboren, roarb Sudjbänbler, t)ielt fid) 1883 in Trüffel unb 1885 in SBern

auf, ftubierte 1886—89 in ÜBerlin, |>eibelberg unb fieipäig ^3r)ilofopt)ie

unb Sßltflologie, ertoarb ben Doltorljut unb lebt feit 1890 in ©erlin.
Äurje 3ett betätigte er fid) als ÜRebafteur an ber oon iljm mitbegrünbeten
Äunftseitfdjrift „93an", beren oornebm=literarifd)es ©epräge burd) bie

SRitarbett ber Ijeroorragenbften Dtd)ter unb Äünftler Deutfdjlanbs be*

fttntmt tourbe. Sd)on in biefen 33tättern fudjte 5laifd)len als 3Md)ter unb
Anreger einer unb jugleid) „feiner" neuen SIrt, Didjtungen p fdjaffen,

pd) burdföufeijen, bod) gefd)ab bies nad)baltiger voofyl erft burd) fein

lgrifd)es 23etenntnisbud) „93 0 n 211 1 1 a g unb Sonn e"*). ©s enthält
Stonbos, fiieber unb Xagebudjblätter, bas 2Rönd)guter Sft53enbud), ßotte,

eine an Sdjlegels „Sucinbe" erinnernbe fiebensibntle, unb „SKorgen^
roanberung", eine tnärd)enf)afte Sßljantape über bie Seffelung ber Sonne,
©inige 3eÜen aus einer Ärttif fefcte er bem ©ebiäjtbanbe in 93rofa als
©eleitroort oor: „Diefes 23ud) rotll nidjt Iämpfen. ©s fommt oljne SBaffen.

©s (ommt roie ein froher SDienfd), ber burd) einen Sonntagmorgen
roanbert unb pd) ber fd)önen SBelt freut, bie fid) um it)n breitet, unb
bann unb mann ein fiieb fingt." Das ift bas „SRejept" bes 2>id)ters, roie

•) 3n 80. «uflagc bei 3leifd)d & <to., SBerltn, erfdjienen; bafelbft aud) bie anberen
Süd)er.

79



Adolf Armin Höckmann Gäiar Tlalfftlen

es angeroenbet roerben mujj, fagt et öuf bem XX. Xagebudjblatte: „3$
mödjte einmal ein Sud) fdjreiben, ein Heines, frohes Sud) . . bas td)

aber nur benen geben mödjte, bie es lieb Ijaben unb bie mit i$m frot)

fein fönnten . . ein Heines, fleines Sud), in bem nur jiünbe: roie fdjön

ber Somtenfdjetn über bem ©arten brausen am See, mit ben blüljenben

SRofen . . unb rote fdjön bas Sieb ber Sögel in ben fdjattigen Saum*
roipfeln unb rote fd)ön ber blaue Gimmel über bem Sitten unb [eine

roeifcen 2Bolfen . . benn id) bin ja felber nur ein Stüdäjen ©arten, SBalb

unb See . . über bem bie Sonne flimmert, über bem Sögel fingen, über
bem bie SBolfen steljn . .

."

SBer fo einfädle Dinge fo fdjön ju fagen metfe, ift nidjt nur ein Dtdjter,

fonbern aud) ein gefunb empftnbenber aJienfd). (Übrigens aud) ein

Santljeift roie ©oetf)e!) Unb ajlenfdj fein ift roett meljt — als btofj

Didjter. Sin ©ebtäjt fann jeber fdjreiben, 3nb>lt unb Aufbau ober

9leim mögen fogar ganj gut fein — ben SDßert ber Dtäjtung beftimmt

erft bie Serfönltdjfett bes Serfaffers. Slus jeber 3etle, ja, aus jebem
SBorte unb nidjt suletjt aus ber Satjftettung unb ber 3eid)enfetjung einer

Sdjöpfung glatfdjlens fpridjt feine marfante Serfönltdjfeit, unb 3x001

ber SUienfö) nod) ftärfer als ber Dtdjter. Des letzteren Sprad)e ift oon
einer liebltdjcn 3artt)cit; fte Hingt rote 35tuftf. ©ebid)te roerben im
toabrften Sinne bes SBortes 5U ßiebern, Stimmungsbilber 5U Sin«
fonien. Der „SRenfdj" prebigt bie SWenfdjenliebe, preift bie Sdjönljett

ber SBelt, ermutigt bie Serjagten unb tröftet fo rounberbar, bafo ber

fiefer fid) faft banad) febjtt, fietbenber 3U fein.

9Bie Slaifdjlen feine SlbRdjt, „Didjter 3U roerben", ausführte, ersätjlt

bas sroeibänbige |jauptroerf „3 0 ft S e 0 f r i e b", ein autobiograpljifdjer

Vornan in Srtef* unb Xagebudjblättern, oon bem aber ber Didjter fagt,

er fei aus bem 2eben eines 3eben.. Diefes Sud) fdjilbert ben Äampf
Soft Senfttebs mit fid) unb mit ber Slu&enroelt um „Durdjfeijung feines

fiebensglaubens, unb burd) feine SBanblungen in ber für jeben Sd)affen=

ben fo frtiifdjen 3«t jrotfdjen Dret&tg unb Siersig" (roie es in ber Sot«
notis Reifet).

Der erfte Ccntrourf ftammt aus bem 3ab*e 1892. ©efdjilbert roirb ber

„3roiefpalt, in ben man fid) geroorfen fiebt, roenn man aus ber £>eimat

in bas ßeben lommt . . . unb ber fäjltefjttdje Utieberbrudj unferer 3ugenb«
roelt mit iljren attju ibealtfierenben Slnfdjauungen im fingen mit ben
entgegengefefeten ber SBtrHtdjfett." SBas glaifdjlen in feinen ©ebidjt=

fammlungen „Son Sitttag unb Sonne" unb „Slus ben fiebr« unb SBanber«
jaljren bes flebens" (32. Stuft. 1919) anftrebte, führte er in feinem 9io=

man „Soft Senfrieb" roeiter aus; er ergäbt fte in feinem 3«lpunft:
ben SKenfdjen unferer 2>ugenb ju setgen im Kampfe mit ber „©rofjftabt«

SDBett." Das Sud) greift aber aud) auf bie Sübnenftüde „Xoni Stürmer"
unb „SDlarttn 2ebnt)arbt" surüd; bie brei SBerfe follten eine Irtlogie
ergeben, glatfdjlen roottte inbeffen feine ©ebanfen nid)t in oon Sühnen*
gefeijen bebingte formen öroängen, bie fein paffenber 9tal)men für bie

im SRoman mitunter oortommenben „äarten Sadjen" geroefen roären.

Sludj ber glufj ber $>anblung in einem Xf)taUx]tüd bäite anberfeits ge»

litten burd) an fid) nod) fo fdjöne, monologartige Setradjtungen, roie bie

folgenbe:
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eafar flalfdjlen Adolf Armin Kodjmanii

„%Ut : es ift 3U laut geroorben in ber SBcIt, unb es roirb immer
lautet, unb man oerltert fid) immer mebj an all ben ßärm, ob äußerltd>

fetten unb finbet immer roeniger SRube: ben füllen Strömen au lauften,

bie in ber liefe unferes Gebens geljen, unb auf bie SBunberroelt, burd)

bie fte führen, jenfeits bes groben Sdjeins ber Singe, mit bem mir uns
genügen müffen!"

Äein SBunber, baß 5Iaiftt)Ien fagt: Stoff unb £anblung feien eigene

lid) Siebenfache! 33on ber #anblung im Drama behauptete ÜJiaeterlinf

basfelbe, aufäfltg ein ebenfo großer Dptimift, rote &latfd)len. 3o>et

Dtd)ter, bie aus bem bebtüdenben Lüftern einer franfen SBelt auerft

feinen Slusroeg fanben, bann aber plöfclid) bie engen Ueffeln fprengien

unb, burd) bas ßetb oerjüngt, Sluge unb ptti ftä) an bem Slnbltd ber

lebenfpenbenben Sonne laben liegen. SDßä^renb ber Genter burd) ben
amerifanifd)en $bJlofop$en unb fiebensbejaljer ©merfon beeinflußt

rourbe, gefd)ab, bies bei bem Sdjroaben burd) 9tiefcfd)e, unb $latfd)ten be*

jeugt bem großen Diä)terpIjilofopl)en feinen Danf : „flautet bie ©loden,
roenn fein Stame genannt!" „Cr badjte töniglid)er als So^tbunberte!"

(Sin anberer bebeutenber SJiann, bem glatfd)len ©efolgfd)aft leiftete,

roat Sbfen, beffen Äunft er mit einem „J>od)gebirge" oergleidjt, unb oon
bem er mit überaeugung propb,eaett: „Äeine SHillton Sdjattenmännlein
roerben feine Sonne in bie liefe aroingen!"

9ttd)t aus bem SRunbe eines biefer beiben ©roßen floß bas Sprid>
roort „SBer nid)t ©ort ift, roirb ©ott nie begreifen!", es ftammt oon
glaifdjlen; aber eint es nid)t bie Sd)roärmer 3aratljuftra unb Sßeer

©tmt unb ben erbfefteren Dptimiften 3oft Senfrieb? ©s fdjeint mir fo.

Dod) §at grlaifdjlen nidjt etroa ben ©Tauben an ein ©ottesgnabentum
bes ©enies. „3Jian fann eben bod) nidjts! 9?id)t meljt roenigftens, als

anbere aud) . . . unb nor allem nidjt fo oiel, als man möd)te!" Slber

roerbe ein 2Kenfd) unb bu roirft ein Äünftler, „©ente ift SBollen!", nur:
„©in jeglid) Ding btaudjt feine 3ett, au roerben unb, roo fid) niemanb
je bie Strbeit mad)te, oorauforgen, roo niemanb fäte, roirb aud) niemanb
ernten!" Dod) merte bit: „3um legten ©ipfel trägt nur eigene 3Jlülje!"

3n biefem 3ufammenljange barf aud) bes Did)ters Slusfprud) „Äunft
fei fleben, nid)t Äunft!" aitiert roerben. Der parabore 3lpborismus mad)t
eine Auslegung notroenbig. fpeute finb bie roeitaus meiften Äünftler
nur ledmifer, aber „Xed)mt allein roar nie Äunft! roeber fo, nod) fo!

ledmtf ift lein 3id! Xedmif ift etroas: bas man fönnen muß! unb . . .

bas baau gehört! es mag nod) fo fd)roer fein." ©r beutet ben Segriff
„Äunft" bann roieber als Sßbjlofopl): alle große Äunft fei immer natura»
lijtifd) (er fjätte rid)tiger bas SOßort realiftifd) gebrauchen fallen), bod)

f[Ieid)aeitig fumbolifd) (alle großen SBerfe ber SBeltltteratur finb rea=

tftifd) unb augleid) fumbolifd)), benn „Äunft foH fein, roas bas ßeben
(alfo ber Naturalismus) nid)t fein fann! Sie foll gut mad)en, roas bie

SHenfdjen an fid) oerfünbigen!" (SRatürlid) bie Äunft als foldje, nidjt

irgenbeine moralifd) ober fonftroie getidjtete Üenben3, bie unfünftlerifd)

roirft). Daraus läßt fid) folgern: ber Äünftler muß ein aufredjter

SJlenfdj fein, ber, rote ^arx\t, fid) ftrebenb bemüljt, bas $öd)fte au erreichen.

3n biefem Sinne ftefit glaifd)len folgenbes ©efet} für bas gegenfettig

bebingte SBerljältnts oon Äunft unb Äünftler auf: „33loßes Äönnen bleibt
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Öanbwerf, wenn ber überragenbe 9Jten|cf) baljinter fehlt! unb oetfällt!

ÜBleibenbes erswingt nur bet Gf»arafter! unb nur ber pf»crc 9Jtenfd)

fdjafft Roheres!" Die Äunft ift unfer §ci3; ewig ift ftc, wenn fic aus
Überlegenheit unb ßtebe, nidjt aus wiffenfd)aftlid)er ßrfenntnis, heraus*

geboten a>itb. Die Sßtffenfd)aft ift unfer Äopf, mit bem allein Äunft nid)t

erfaßt unb erlebt werben tann. glatfdjlen will uns burd) Äunft bie ©rbe
lieb madjen — Äunft foH fieben fein unb fieben seugen. ©s follen p^ere
fiebenswette in fdjöner gönn gefdjaffen werben — oon einem höheren,
b. h- fittlich ftarfen 3Renfd)en; fo wirb Äunft geboren.

Das für eine turse titerartfdje SBürbigung in 3Jeirad)t fommenbe
SBerf glatfcfjlens ift eine Sinfonie, in ber ein HJtotto immer in

Variationen wieberfehri, bas ber SBeltfreube. Sie im fiefer ju erweefen,

ift bas £>auptoerbienft bes „3oft Senfrieb"; bie in bem problemreid)en

fiebensroman vertretenen, b^ier angebeuteten Äunftanfdjauungen finb

Dielfad) befämpft worben, bod) eins ift fid)er: fie fdjmälern nid)t ben
reichen ©ewtnn, ben jeber fiefer, fei er fitteraturfreunb ober Sd)rift=

fteller, wirb bud)en tonnen.

2lud) Gäfar glaifdjlen f»at als Dichtet um 2lnerfennung fdjwer ringen

müffen. ©rfa)ütiert lieft man fein tragifomifdjes ©eftänbnis: „9Jtit ben
„Sprüdjen eines Steintlopfers" finb es nun gerabe swölf 93üd)er, bie in

ben fünfäeljn 3a^re" gebrudt würben, unb eingebracht haben
fie mir brutto gleich brutto: brei 3Karf ! unb aud) bas ift wahrscheinlich,

blofe ein 33erfehen!" ffilüdlidjerweife fyat fid) bann aber bas Slatt ge*

roenbet, feine 93üd)er erreichten Auflagen bis 5U 200 000 ©jemplaren,
unb feine fdjlidjten unb fdjönen ßieber, oon benen sahltetdje in Söiufif

gefegt würben, finb tief ins 33olf gebrungen unb ibm unverlierbares ©ut
geworben, ©ibt es überhaupt einen Deutfcben, ber nid)t glaifd)lens auf
SRtHionen Voftfatten gebrücktes unb als SBanbfdjmud gerahmtes ©ebid)t

„£>ab Sonne .
." befitjt ober in einem Sdjaufenfter gelefen hat? Unb bie

grauen, oon benen er im ©eifte Sdjopenljauers fagt: „Sie haben immer
nur ©neigte ins Äleine unb Stahe unb nie ins ©rojje unb SBeite! Sie
haben leine perfpeftioe ©nergie!", gerabe fie oereljren ben liebens=

würbigen unb aufrichtigen Dichter, wie taum einen sweiten, weil feine

lebenbejahenbe, babet fo überaus 3arte finrtf md)t nur bem gansen
SBefen ber grau entfprtcbt, fonbern tt)c aud) bas gibt, was er ihr eben
abfpridjt: perfpeftioe (Energie!

fr. G o 1 d b e ck 'Frankfurt a*l!L:

Das llfablerfeft in flmfterdam.

2Ber bas 3Jluftfteben ber atterjüngjten 3eit beobachtete, tonnte leicht

ein gewiffes SBarten unb eine gewiife Unruhe bemerfen. Dura) bie

Äriegsjeit war ber internationale Äontalt aud) hier faft gan3 untere
btochen unb auch für gtö&ete nationale SJiufilfefte fehlten unb fehlen
leiber nod) fyutt not allem fcie finan3ieHen SDiittel. So war man auf bas
angewiefen, was in nächster Umgebung geboten würbe — unb fanb nidjt



Das IRafrlerfeR in flmfterdam fr. Goldbedj

bie ootte 33efriebtgung barin. SBenn aud) oiel Schönes unb SBertooHes

barunter roar, man hatte Selmfucht nad) bem großen „europäifdjen"

SRufifereignis. 9iun ift bcm £offen bcr 33eften (Erfüllung geroorben:

burdj bas SJtablerfeft in Slmfterbam (6—21. 2Rai).

Den 9Inlaß gab bas 25jährige 3ubiläum Sßitlem 2Jtcngel =

bergs als fieiter bcs Concertgebouro * Drthefters. Daß er biefes

einem ber beften bet SBelt gemacht unb Slmfterbam 5U einem maßgeben;

ben S5tujif5entrum, bafüt bat gans £>ottanb ib,m ooll SBegeiftetung ge*

banft unb ge^ulbigt; baß et ane fein 3n>eiter cor ttjm für ©uftao SDiabler

pef) eingefeit unb ihm ben Sßtafc errungen I>at, ber ihm gebührt, bafür

fdjutbet ihm bie ganse mupfalifdje SBelt unb oor altem bie beuifdje

tiefften Danf.
Slabesu fämtlidjc SBerfe Sftabters pnb in neun Äonjerten aufgeführt

roorben. SBer bie SXnforberungen fennt, bie jebe 2RaI)Ier'fir)e Partitur

an Stubium, Äonaentration unb Slusbauer ftettt, oerftebt bie ©röße
biefer Seiftung; unb jebes SBerf mürbe uns geiftig rote tedjntfd) fd)tecf)tbin

oottenbet geboten. Die beften SDtahlerfenner, alten ooran grau STIrna

Biaria SKabler, haben es taut bejeugt.

SDtabter's Sinfonien, toetd)e güHe oon fiuft unb Sdjmers, fetiget

ÜRube unb roilbem Äatnpf, froher Hoffnung unb roehmüiiger SReftgnatton

bergen jte! Sie 3U befdjreiben, ift es nicht ein müßiges Unterfangen?
SBer pe fennt, bebarf leiner SdjUberung; a>er pe nie $örte, $at md>t
mefjt oon einer foldjen als ber 33linbe, bem man bie Sonne betreibt.
SBenn hier trotjbem ber 33erfud)ung nachgegeben roirb, pe mit ein paar
SBorten 3U fdjitbern, fo gefct)ier)t es mit ber 3tbpd)t, Setmfudjt ju toeefen

nad) ©rbebenbem, bas uns teiber nod) oietfad) aus 93equemtid)!eit ober

böfem SBttlen oorentbalten anrb.

„9Kir heißt Sinfonie: mit alten SJtttteln ber oorfjanbenen Xed)nif

mir eine SBelt aufbauen", lautet ÜJtaljter's eigener Slusfprud).

Die „fdjbne SBelt" bes Stützings unb ber 3ugenb bringt uns bie

© r ft e. 5röbtid)feit roedjfelt mit 3Keland)otie, am ©nbe heiter Sonnen*
fdjein, flar liegt ber 9Beg oor uns.

3n ber 3 to e i t e n Sinfonie fetjt per) bie 93erföntid)feit „ber öelb"
mit ber SBelt auseinanber; toir fehen fein „Stirb unb SBerbe", fein

fingen, ßteben, Raffen, 3u>etfeln, fäjter S3er3n)eifeln, bis ihm fd)ließlicb

bie ©rfenntnis urirb: Sluferftehn, ja auferftefm urirft Du — 0 glaube,

Du warft hidjt umfonft geboren, haft nicht umfonft gelebt, gelitten.

35ic „große SBett", ben Äosmos offenbart uns bie Dritte. Die
Statur, in ber ©rften im Spiegel bes „fat)renben ©efetten" gefehen, be==

ginnt hier fetber 3U Hingen. SBir belaufdjen ihr ©rojadjen, mir fehen fie

„oerfdjrDenberifd) ohne 3Raß, fruchtbar unb öbe sugtetd)" (9tie£fcb,e), uns
etfdjeinen bie SSIumen, bie liere, ber SDfenfch unb über allem roattenb,

altes oerföhnenb: bie göttliche Siebe.

„SBas mir bas Äinb erjähtt", fo moltte SDlahler urfprüngtid) ben
testen Sa^ feiner oierten Sinfonie nennen. Die gan3e Sinfonie
fönnte fo beiße"- Äinberfpiet unb Äinberernft oon Stnfang bis 3um
(Enbe, „feine SWufif ift ja niäjt auf Srben, bie unfrer oerglichen fann
©erben" fingt bie ©ngelftimme im Sd)Iußfa^.
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fr. Goldbeck Das fflaljlerfett in flrofterdam

Des gelben ©efätjrtin, bes Reiben 3Ba^Iftatt, be* gelben griebens»

teerte, fo möchte man faft (im Slnfdjlujj an bas „Programm" 3U SRidjarb

Strauß £elbenleben) bic günfte (Slbagtetto), Sedjfte, Siebente (legtet

Safc) nennen. 3" bei g ü n f t e n : einer, ber afle Hoffnung 51t ©rabe ge*

tragen Ijat, beffen SOeratoetflung an SBaljnJtnn grenat, geurinnt burd)

Siebe 9Kut unb fiebensfreube auriid. 3n ber Sedjften (tragtfdjen)

:

ein litanentampf, ein ÜRingen mit bem Sdndfat oon roaljrljaft rtepgem
Shismajje, in bem bas Sdpidfal [iegt. 3n Siebenten gebeimnts=

oolte Utaturlaute, 9iad)tftüde (eins, rote man fagt, burd) SRembranbts
„STCadjtioacbe" infpiriert), bann ein Slbfdjüttetn alles 2Rr)fiifd)en : 3t;

btfd)es, frifd) ftöi)Itd)es Sd)affen.

SBte jebes grofte fdjaffenbe ©ente, fo totrb aud) ÜDfaljler sum Dotmetfd)
ber ganjen SRenfdjIjeit. 3n feiner a d) t e n Sinfonie. 2Ktt otftonärer 3«s

brunft roirb ber „fd)öpferifd)e ©etft" angerufen (erfter Safc: £nmnus
„oent creator fptritus") — ia) Iaffe Dtd) nid)t, Du fegneft mid) benn. 35er

jroeite Sat( bringt bie gütte ber ©eftdjte unb SBeraüdungen aus ber

Sdjlufjfaene bes §auft. Die 3roeite Sinfonie oer lieft: auferfte^en,
ja auferfteljen roirft Du; bie adj'te erfüllt: ©ins werben mit ber

Gottheit (eborus mnfticus).

3Tad) biefem SBeltenbilbe, fosmtfcf) in nod) böserer Sßotena ols bie

britte („fttngenbes Wnioerfum", fd)rieb SJialjler) aroei gana in fid) ge*

lehrte „2ieber" : Das „2 i e b o 0 n b er © r b e" unb bie n e u n t e Sm=
fonie, oielleiäjt SJlaljlers pcrfönltdjfte SBerfe. ©in boppelter 3lbfd)teb:

in erfterem ber Slbfdjteb oon ber „lieben ©rbc", roebmütig=fegnenb unb
banfbar augleid), in ber neunten ber 3lbfd)teb oon feinem Schaffen, oon
ben 3Renfd)en, benen er mit ootten §änben gefpenbet unb bie bas ©efd)enf

mifead)teten, ber tief erfdjütternbe Sd)meraensfd)ret eines ©infamen, ber

ber SBelt nod) unenblid) oiei 3U fagen bot, unb leinen finbet, ber iljn

oerftünbe.
*

9Kai 1911 ftarb Wlatytx, Wiai 1920 erlebten mir „bas ergreifenbe
©rfennen einer Unfterbltd)teit, bas äRgfterium, ein grofees SDJenfd)en=

leben 5U ben Sternen erhoben gu [eben, bas Älafftfdjroerben eines

©entes", fo fprad) fein Siograpb, unb Slpoftel 9tid)arb Spedjt roäljrenb

bes geftes.

Sitte SRittoirtenben baten fid) oon SRengelbergs glüljenber Über*
aeugungsfraft roittig mitreisen Iaffen unb alle il)r 2efctes, £öd)ftes fax-
gegeben. Unoergletdjlid) toaren bie ©Ijöre, ber oerftärtte Ioonfunft =

d)or unb ber Änabendjor ber „SBereeniging tot 33er =

betering oanSBolfsjan g", roürbige Partner bes Goncertgebouu)*
ordjefters. S3on ben Soliften feien als bie berüljmteften SRabame
Gatter, ©ertrube goerftel, Slona Durigo, Sigrib
Onegin, grau 9loorbetoier = 5Rebbtngtus genannt, gleicher

$rets gebührt iljnen aßen, ©r gebührt aud) Dr. SRubolf SR enget*
b e r g (ein Detter bes 3ubttars), bem S3erfaf|er bes 2Ratj!erprogramm=
budjs, einer 9Ronograptjte oon bletbenbem SBerte mit Sinaiofen oon
2Jialjiers SBerfen, einer 2ebensbefd)reibung SRengelbergs, einer ©ba=
rafteriftil oon 9Ratjters SBerljältnts a« Slmfterbam unb 9toti3en über
alle SRitioirfenben.
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Slesanber Simulier, ber befannte ruffifthe, in Hmfterbam
roirfenbe Seiger, otgoniftette eine Reihe internationaler mobetnet
Äammermufifabenbe, in benen neue unb neuefie Schöpfungen nieber=

länbifdjer, beutlet, fran3öftfä)er, rufftftt)er, norroegifcher unb italienifcher

Sfllufii 5U musterhafter SBiebergabe gelangten; auch btes trug nta)t roenig

basu bei, bas SJiablerfeft 5» einem gefte ber roieber erwachten inter*

nationalen Äulturgemeinfcfjafi 3U machen.

Man füllte einen 3ug von uneigennützigem 3bealismus; rote bei

ben heften im alten Sriedjenlanb fanb jeber ber Säfte einen Safifreunb,

ihn aufjune^men. Unb ber Säfte waren niä)t roenige! Das 2JtaljIer =

geftfomitee mar burdj einen reichen gonbs in ber Sage, eine grojje

tlnsahl von SJiufifautoritäten einjulaben, unter tlmen alle, bie Sftabler

teuer geroefen roaren unb für ihn geftritten Ratten. Siele haben ber

Stnlabung golge geleiftet. Da roaren SRahters SBttroe unb Xoäytit, beibe

mit alten Retjen bes SBienerifdjen je ne fais quot ausgeftattet, feine

Sdjroeftern, mit benen ihn fein fieben lang innigfte £iebe oerbanb. ©e=
Zommen maren feine treuen Salabine Sutbo 21 b ler, Saul Stefan,
Rtcbarb Spedjt, bie, ebenfo tote ber feinfinnige gelir. Saiten unb
fein Slpoftel in granfreta) unb 3talien 3llfrebo S a f e 1 1 a, im Serlauf
bes geftes über SRabler unb fein SBerf oerfajiebene Vorträge ^itUtn.

Strnolb Sdjönberg, beffen Äunft in SDTahler ftets einen eifrigen 83er*

fester gehabt hatte, burfte niä)t fehlen, gerner fah man eine Reibe ber

belannteften Äomponiften, Dirigenten, Seiger, Siantften, SRuftffcbrifts

ftetfer unb Reaenfenten.

Sraudjt man 3U fagen, baf? bie Sröfte bes Seifalles aujjergeroöbnltd)

mar, jeber Stbenb mürbe ein Irtumpb, man jubelte, toas bei einem hol;

länbifd)en Sublitum mehr bebeutet, als etroa bei leiä)t entflammten
Süblänbern, nur am 18. ÜDtai, SHablers Xobestage, enthielt man fict),

auf SBunfa) SJtengelbergs, lauter Seifattsbejeugungen.

•

311s am 21. bie legten Xöne ber aalten Sinfonie nerflungen maren
(SRengetberg führte bas mäd)tigfte SBerl julefct auf, roährenb bie chrono«

logifäje Reihenfolge fonft ftreng gemährt blieb) unb bie erften Seifalls«

ftürme jich gelegt hatten, überreichte ber Regierungspräjibent ber Sro=
oinj Rorbljollanb bem Jubilar bie Sbrenfpenbe ber Station. Sinen
gonbs, ber i h m bereinft ein forgenfreies Sllter bereiten foH — mer ben
jefct 50jährigen Jüngling tennt, freut fich hoffen ju bürfen, bafe biefe

3eit noa) ferne— unb fpäterljinber Slusbtlbung junger hollänbifd)er

ßünftler bienen rotrb; eine Sabe, bie bie Seber nicht minber ehrt als
ben, bem fie jugebadjt. Sin jroeites hatten ihm febon oor bem geft Se=
rufene gefdjenft : Das Sebentbuch, eine Sammlung oon SBibmungen,
3u ber eine fdjier enblofe Reihe oon namhaften SRuftlern unb bilbenben
Äünftlern, ßiteraten unb Soltttfern, ÜDiännem ber SBiffenfchaft unb oon
folchen, bie ihm bei feinem ßebensroerf jur Seite ftanben, Seiträge ge*

fttftet b>*en.

Darauf fanb eine Heine fröhliche Sttjlufjfeier ftatt, in ber jebodj auch
Srnftes nicht fehlte: bie Srünbung eines internationalen SD? a hier =

b u n b e 5 mürbe oertunbigt; er harrt noa) feines Ausbaues, bodj er roirb

6
85



fflarcarde jflaraUe IBdlfdHpanltdje gggapgeo

gut merben, er fteljt unter SJtengelbergs gtotronat, Sd)oenberg bat ben

SorRti, bas SJtaljlerfomttee bie oorläuftge ©jetutioe.

Eds ©efübl, boe uns (Säfte in biefer abfdjiebsftunbe beberrfd)te,

mar J)ttnf, inniger J)anf für bas Unoergängltdje, bos uns btefe SBodjen

gaben. SRengelberg liefe uns burd) 2Raljlers SBerf ertennen, bafj uttfere

heutige 3Ruflf teine auf bem 3ttebergang beftnbltdje Äunft ift, bie oom
SRuljm ber SBergangen^eit seljrt, fonbem bafj fte, als probutttoe mie als

reprobutttoe Äunft, ftd) auf einer ungeahnten £>öbe befinbet.

Margarete IRaraffe:

IfidiklHpanifcbe Romanzen.
2t!« id) bas lefcte ÜRot, ntd)t lange oor bem Äriege, bie ibertfdje §alb=

infel burÄmanbern burfte, unb es mir gemäljrt mar, einen JJlitf in bie

ffinftlerifdjen unb fulturellen SBeroegungen bes fianbes 3U tun, fiel mir
eine 3lomanaen=SammIung in bie £änbe, meld)e in bem büd)erarmen

fianbe Sluffeben erregte.

$>ct „9tomancero fubeo efpanol" bes Slobotfo ©tl (SRabrib 1911)

fanb eint oorsüglidje treffe, eine 3IIuftration ju bem ftarten Umgreifen
bes Rufes naa) ben oon iorquemaba fo grunblid) ausgerotteten 3ttben,

ber mir meljrfad), befonbers in Slnbatufien, tfu Obren gelangt mar.

3übif$e Untertanen, rote fie im frühen 2Jtittelatter bem fianbe als

gefd)t<fte §anbmerfer, Äaufleute unb »rate oon Pütjen geroefen, fud)t man
leute oergebtid) fübtid) ber $urenäen. ftur in Barcelona baben bie 3s=

raeliten in &anbelsfad)en ein SBörtd)en mitsufpredjen. 3"» Crjbistum
SeoiHa batten bie .fürftlid) . lebenben 3«ben einft ©rbgüter erroorben.

ipeute ift ber Slame „3uberia", 3ubenoierteI, an einem leile ber Stabt
Seoitfo hängengeblieben, inbeffen bejeugt bort nur eine d)rtjtltd)e 33e=

t>JÄ!etung ben «Tillen 5um fieben. 3Me ehemalige Sonagoge mürbe fdjon

im 3«b>e 1391 tn eine «arodftrdje, Santa SRarta la Slanca, umge=
roanbelt. ©benfo erging es ben funftgefd)id)tlid) äuftetft benfcoürbigen

lempeln in lolebo. 3« ©orboba, bem Geburtsort bes SRofes 2Rai=
monibes, bat ftd) ber Warne „Calle be los 3«bios" ebenfalls erhalten,

ntdjt aber ber Stamm, ber 1492 rabifal oertrieben mürbe. Bus bem
lempel geftaltete R<$ etn £ofpttal, bas fid) feit 1588 San ©rtfptn nannte,
meit eine Sd)ubma^er53n«üng Rd) etablierte. ©nbe bes »origen

Sabrbunberts entberfte man bort ein labernafel ber antifen Sonagoge
mit maurifd)er Stuflatur unb b>brätfd)en 3«fö)riften. Seitbem mürbe
bas ©ebäube jum ÜDionumento national erttärt, t)öttt aber ber pietät=

oollen §*nb, bie eine grünblid>e 9ieftauration oomimmt.
95ielleid)t gibt ber ©rbe Sft)o& nod) einmal Steine ber, bie oon ben

Utabemien seugen, meld)e bie 3«ben in allen Stäbten Spaniens er*

ridjteten, oielleid)t aud) 3nfd)riften, bie es feftgebalten, bafj jie an ben
fyifcn ber dürften Sittenlehre oerbreiteten. $eute fdjmeigen bie Steine,
aber Jübtfdje Sänger, bie tt»re Warfen in fremben fianben nid)t an bie

«Selben gebangt, liehen bas gehütete SBort geflügelt burd) bie »Seit

fliehen.
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Die alten caft?ltantf<hen Äomanaen gehören 5111 fßelöiteratut M»»b

ftnb oielfadj herausgegeben roorben. Die »oflfiänbtgffce Sammlung in

biet SSänben, oon 9BoIf unb £ofmann rebigiert, — übrigens ^tob
Stimm unb Gcmanuel ©etbel getoibmet — tft toohl jene, ujelaje in

Spanien unter bem lurj sufammengefajjten Ittel: „Sßrtmapeia" populär

geworben ift.

Die jübifp>[pantftt)en Komoren, bie SRebolfo Sil geltet, aeb<n bie

eigensten SBegriffe bes Sßolles 3ur 3eit b«r 93egrünbung bes $riftn$en
Äeidjes, 5um Seginn ber fpanifdjen ßiteratur roiebet. Die Suben, btc

3u (Enbe bes XV. 3ahri)unberts oertrteben würben, pflegten 3lus=

brüefe, audj arabtfdje SBorte unb Sßortformen, fort, bie fiel) in feinem
SBörierbuä) mct)r finben. 2Ufo erregen biefe ©ebidjte neben bem poettfä>en

ein ftart phtlologtfä)es 3"tereffe. Äeine Verfolgung, leine (Entbehrung
lieg bie &usgeftoj?enen bie (Erinnerung an bie Spraye ihres 3)lutter=

lanbes oergeffen.

93on ber flebensfähtglett bes jponifchen Sbioms im 3ubentum jeugt

bie folgenbe Statiftif, für toeldje SRobplfp ©tl einfielt:

Slltetn in ägqpien fpreajen 20000 Israeliten, bie 3um Xetl über
Salonttt, Smnrna, Äonftantinopel, 3um Zeil aus Canbia unb Bul-
garien ausgetoanbert, in bas ßanb ber Pharaonen getommen, fpantfdj.

3n SHejanbrien unb Äatro gibt es ganje Stabitette oon 3uben, beren
ttusbrudsmtttet bas Spantfdje ift, beoölfert. Sie pointieren unb
oariieren es, seigen Spraajeigenbeiten unb regionale Dtalette, bie ben
Stamm Jener, bie pe anroenben, balb tenntltä) madjen. 3lm ^urirn, bem
greubenfefte, begegnete mir in Äairo ein Pastenaug mit jübtfdjen

Sängern unb Sängerinnen, bie, fo tourbe mir übermittelt, ein Sieb 3U
©t)ten bes Propheten (Elias anftimmten. Denn bort, voo heute bie Srma=
goge Äenifet ©Itatju ftet)t, roar er einft ben frommen erfdjtenen unb
hatte oon ©Ott erfleht, „bafj ber Gimmel fäwti warb oon Siegen unb
SBinb unb ein großer SRegen fam."

3n Saloniii oerblieben nod) 70 000 3uben, bie tn 30 Xempeln beten,

50 000 in Äonftantinopel, mehr als 15 000 in Hbrtanopel. Daju gefellen

jich iene oon Bulgarien, Serbien, Serufalem, 00m Sibanon, bie ein

reines Spanifd) fpredjen, bie ftdj aus bem latetnifdjen Omenta 33üd)er

unb 3eitfd)riften — aus Spanien taum ju befä)affen — lommen laffen,

um bas heilige geuer aufregt ju erhalten. 3n ber Xürfet, ber ßeoante,
audj in £oHanb, Srönlretd) unb ©nglanb liebelte fiä) bie unoertoüftlidje

9taj|e an, in mehreren Sunajjogen ßonbons wirb ein Xetl ber ©ebete
bis auf ben heutigen lag in fpaniftfjer Spraäje hergefagt, toäljrenb bie

foftbaw Snnegoge in Slmfterbam, bVm lempel Salomes na$gebilbet,
ben portugiefijäjen 3uben angehört.

33on einem ©nbe ber SBelt sunt anberen oerbreiteten bie Suben bie

fpanifa>e Spraye. Sie gingen babei fo geföttft mit ihr um, ba& raoberne
ßtteraturhiftortter ihres ehemaligen SBirtspolts betennen muffen: „Die
3Uoerläffigften »eobadjter unb Durd^forfdier unferes 3*>ioms ftsJb bie
naa) bem Orient @eflüä)teien gemefen."

Selbftoerftänblid) entlehnten bie Sepharbim ihre Stoffe 3um größten
Xeil bem ^eimatlanbe. Der larolingifaje Sagenlreis, bie ^iftorie 00m
Cib, beffen 2ebensgc|d)id)te ein maurifä^er 3ube, Slben ^Ifange, juerft
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Margarete Iflaraffe IüdlidyfpanifdK fiomapzep

befdjtteben (Delifcfdj: 3ur Gef^ic^te bet Jjebrätfdjen $oefie), anbete

tttterlidje SBegebenbeiten bilben ben Äetnpunft.

Slud) in ben SRomanaen mit altteftamentatifdjen Stoffen feljlt neben

Slusbrütfen unb atd)aifd)en SBenbungen, bie in ben ttafftfdjen SSetjionen

fpamfdjet SBibeln enthalten finb, niemals bas nooettiftifdje (Element.

3tls SBeifpiel mödjte td) Daoibs Sdjmera um Slbfalom, oon bem bie

»ibel fagt, ba& in gana Sstael fein SRann fo fdjön roie et geroefen, in

meinet uberttagung betfefcen: (Sil, XII.)

Xtauttg mar bet Äönig Daotb,
Xtautig tief im ttefften fersen,

Seinen Xtübfinn 511 oetfd)eud)en,

£>ob bie Seele et jum Gimmel,
höh au folä)et |>öb bie klugen,

Da& es Ijöbet ntdjt meljt ging.

Sab fid) nähern einen Sllten,

Deffen Äleib roat fdjroata roie Äoljle,

SJttef mit feftem Siegel btad)t' et

Seines Sohnes Slbfalon:

3bn 3U nehmen, roenn et Reitet,

3bn 5tt lefen, roenn et ttaütig.

SBüblt' mit feinet £anb im Satte,
Äetn £aat roat ba meljt gefunb:

„Äomm bietbet, Du meine ©attln,

Dein unb mein ift biefes fietb,

Deinen Soljn bat man getötet,

Deinen Änaben Slbfalon.

Äomm bietbet, Du meine Sdjroieget,

»ift bie ©atttn Slbfalons,

&ott mit Deinen bunten Jatben,.
£ütt Dia) in bet Äobje Sdjtoara,

Deinen SDtann bat man getötet,
' Deinen ©atten Slbfalon.

Äommt Ijtetljet, Zfo meine ©ntel,

SBaifen routbet eben 31jt,

SBetft oon ©ud) nun lanb unb Xüdjet,
Jpüttt ©ud) in bet ßotyle Sdjroatj.

©uet Sätet roatb getötet,

©uet Sätet Slbfalon.
—

"

Sltmtob, lobtas unb 3ubitb tteten in äljnltdjet SBeife auf, nidjts ©e-

beiligtes, nut SRenfdjlidjes — nad) caftilianifdjem Sitten*Äobej — Ijaftet

biefen fttguten an.

Die meiften SRotioe entftammen bet 9Beltgefd)id)te, roobei eine eigen»

tümltdje SBttttut — obne geogtapf)ifd)e obet I»iftottf(^c Hemmungen —
ootbettfä)t.

3roei biefer Sattaben gebe id) in meinet 9tad)bid)tung aum Sdjlufj

roiebet; fie finben fid) aud) in bet ^timaoeta, im Äapitel bet „Stomances
©aftettanos Xtabicionales entte los dubios be ßeoante", bod) bat ©i(

aroeifellos bie edjtete, ptägnantete gotm entbedt.
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ffdlfdyfpanlfdK Romansen fflargarete jjjaraffe

Der Konflift jrotfdjen ^uan ßorenjo be Stcuna unb bem König ger=

binanb I. oon Portugal $at ftd) (ctroo um bos 3<*bt 1372) tatfädjlid)

äugetragen. Der [einen ßeibenfd)aften totlb folgenbe König Begehrte
ßeonore leflej, bie Gattin eines feinet ootnetjmften Untertanen, jum
SBetbe unb fegte bie (£r)e trog ber DppoRtion von Klerus unb SSotf butd).

£errfd)füd)ttg unb treulas führte ßeonore nad) bem lobe bes Königs ein

abenteuerltdjes oerbred)erifd)es ßeben unb naljm fdjltejjlid) ein fd)led)tes

©nbe. ßorenjo erhielt ben Seinamen: „et be los cuernos be oro"*), toeil

er ftd) trog feiner Sd)mad) bei §ofe geigte. Das Xrjema befigt augenfd)etn=

lid)en SReij für bie romanifd)en Söller. 3" Spanien bat es bramatifdje

unb no»elliftifd)e Verarbeitung gefunben, in grantreid) in ben Gljanfons
Sompabour, in benen es mit einem aJtotkSlfforb ausflingt.

£ier bas fpanifdje ©ebtdjt: (Sit. VIII bei ©tt).

„3an ßorencio, 3<*n ßorencio,

SBer oerfdjuf Dir fo otel Qual?"
„Weben mir in meinem $>aufe

Stanb mein föntgltd) ©emabX 1

grob fpielt' id) bie Klarinette

Unb bie Kinber tarnten gern.

2tus ber §alle fpätjt mein Sluge

SBeit tjtnaus in blaue gern.
Dura) bie gelber, bunt unb prädjtig,

Sprengten SRitter überall,

SBenn mein Stuge mid) ntdjt täufdjte,

Sud) ber £>err oon Portugal:
Sei gegrü§t, mein £err unb König,
Kommft 5»r guten Stuhbe, König!" .

„SBitt Dir übel, Jan Sorencio, —
Slitter, bie 3r)r egt mein 93rot,

gajjt ben $unb, ben San ßorencio,

Sd)tagt ibn unb bie Kinber tot,

Slber jene fdjöne Dame
Iragt mir auf mein feftes Sd)to|j."

©iftig fpridjt nun 3<"» ßorencio:
„Stlaoen an bem Küd)ent)etb

bringen fie bas 33rot oon nun an
Dir unb Deinen Ktnbern toert."

Jage gingen, läge tarnen, —
Sebnfüdjtig, toeil Xroft il)m frommt,
Sang er unter tt)rem genfter

Die ftomanje, bie nun lommt:
„Sieben mir in meinem $aufe
Stanb mein töntgltd) ©ernat)!,

Hnb id) fpielt' bie Klarinette
: 3u ber Kinber lanj im Saal, i

•) 5>tr mit ben gotbenen Römern.
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Margarete ffiarafk lii4lid>*tpaiiHdK fiwMUKf

Äam ber Äimtg M3 wtüber,
SBar fein fteunblidjet ©euofe,

Unb et naljm bie b>lbe Dame
SRtt fldj auf fein feftes Sd)lo&.

Gr geniejjt bie fdjöne Dame,
SBä$tenb id), o web mit, web,
9Hs ein Hnglüdfefget Hagenb
Unter intern genftet ftelj!"

„Didj gewinn tdj, Jon ßotencio,

3ieb Didj an mtdj, bab ©ebulb!
SBege fudj tdj, ju oetfdmtäljen

Diefe fäniglid)e £utb.

Sttaoe wirb ber Jpett unb Äönig,
SBenn ia) fte gefunben babe!"

SRenfd), o fliege bie Setjtweiflung,

Glaube feft an Deinen Stern,

Denn e» Ijegen rjatte Hüffe
häufig einen fügen Äem. —

Dos moralifietenbe Stfclu&Dersdjen wirft ein wenig oetfttmmenb,
bet ftranjofe oermetbet es. &bet biet wie bort ift bas Stufgeben bes
bödjften Gutes, wenn es einem Äönig banadj gelüftet, ein Opfer, bas
aud) bet uornebmfte ©tanbe au bringen b>t.

Det SRarquts wirb 3Jtared)at be grance unb ftnbet ftd) in fein

©efdjid: .

„Adieu, ma mie, adieu, mon coeur,

Adieu, raon esp6rance.

Puisqu'il ce faut servif le roi,

Sharons nous d'ensemble."

(Stes bem ®ebid)t: Le Roi a fait battre tambour.)

9todj weniger entfprkt)t bie ÜRomanse, roetdje bie ©rmorbung bes

^erjogs uon ©anbta bet)anbelt, bet gorberung gefdjtdjtltdjer Ireue.

SHejanber VI., fpantfdjer f>erfunft, batte ber Slufnabme jübifdjer

lüdjtlinge aus feinem ©eburtslanbe — waljrfdjetntidj gegen tlingenben

obn — SBorfdjub geletftet. ÜJtit ber 3tnpaffungsgabe, roeldje bie 93et=

ttiebenen überall bewiefen, nahmen fte teil an ben wirren ber oerrudjten

oaitfanifdjen §oft)aItung, .unb ber gebeimntsootte lob bes ^apfifobns,
in SJersform gegoffen, fanb feinen SBeg in bie Heimat, in bet bieSdjeiter=

baufen noä) raupten.

Der biftottfdje Sotgang ift folgenbet: Det ^etjog uon ©anbta mar
nad) einem nädjtltdjen Seft bei feinet 3Kutter fpurlos oetfdjwunben.

Dtei läge batauf ftfdjte man feine fieidje aus bem Über. ÜRiemanb in

.

Horn beaioeifette, bafe (Eejare 58orgia ben.iljm unbequemen 33tubet um
bie ©de gebtad)t.
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imMHpapUdx Eomanzep fltofwtte Barette

3n ber Srtmatiera, audj unter ben trabitionett iübtfäen Stomanaen,
finben fia) 3ioei Seifionen btefer romantifdjen ©efdjtdjte, bei CBtl fogar

beten 5. 3d) tradjte baoon bic erfte — 9tt. IV — roieberjugeben. Da&
barin ber Xibet mit bem SJleer oertoedjfeJt toirb, bat nadj ber Solls«

auffaffung ntcrjts ju fagen:

Staub ein gifdjer mit bet Sngel
Gcinft in fternentofer Stadjt

Still am Speere. SRabn brei SRänner
$oa) 3U 9to| in Sütterttadjt.

2lus ber Sößolte grauen Stoubes
ßöft jtd> balb ein böfer Spuf,
öftnen fdjöHirjen fdj«oereu Äprper
Semonb an bie Äüjie trug,

Sßorf ib« in bee SReetes SßeHen,
Unb bie Stfdje, aufgeroedt,

gaben in bem SÄenfäentörper
(Eines Königs Sobn entbetft.

guntelt ir)m ein Siing am Singer,

Der tuoljt Ijunbett reid) gemalt,
• &unbert Stäbte roog (ein SRantel

?luf in feiner Sutpurpradjt.
„Sot)n bes Äöntgs, fprid) unb fage,

SBo tommft Du bes 9Begs ba|er?"
„Sringft Du lebenb mia) aum Sätet,

Bleibt Dir nie ber Seutel leer,
1

Srmgjt Du tot mnt), auferfteben

SBetbe ta) im Saterbaus . .
."

Site er biefe SBorte fagte ;

SBar aua) bie SRomonse aus.
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Briefe aus Oftafle»

Iflarie von Bunten:

Briefe aus {Mafien, Hd ll>re Gefdywlfter gerietet

ftamiltenbriefe müffen mit anfprudjslofem SRa|j bemeffen merben.

SRalje SSerroanbtc münfd)en jtd) tetnesroegs gefcbicbtlt<b*ooll8«)irtfcbaft»

lic^e 93elebrungen, abgetönte Sttmmungsbtlber unb roeife ©ebanfen.
So etroas lefen fie lieber in 83üd)ern nad), itjnen ließt an ben p e r f ö n *

ltd)en©rtebniffen. SKebr fudje man nia)t auf biefen Seiten.

9fo »orb bes Äleift 31. D. £. 25. gebruar 1911. <Salabrtfd)e Äüfte.

3bt Sieben; bet fteifeanfang mar fdjlimm. 3« ben testen Berliner
lagen befam id) butd) bas &errenfifc=5ReUen im sugigen Jatterfatt, oer=

bunben mit bem $aden, bie afuteften Äreusfdjmeraen. 3tts 24 Stunben
not Abgang bes 3uges bie ftoffer abgeholt roorben maren, flappte id)

Sufammen, lag auf bem Sofa, tonnte fein ©lieb rügten unb ftug mid),

nrie in oder SBelt id) trog bes Sd)lafmagens bas ©efdjüttele, lag unb
9tad)t, bis ©enua aushalten mürbe. Senj tarn, erflärte es für §ejen=
fd)u&, oerfdjrieb mir attertjanb, oerftdjerte, es mürbe fid) geben, unb es

gab fid). Der jmette Sd)lag erfolgte in Genua. 911s id) bort antam, fehlte

fämtlidjes ©epäd (5 Stüd, 132 Kilo, 68 2R. überfradjt). Sin ber ©renae
behauptete ber (£apo bi bogana, meine Sad)en fottten nid)t biet» fonbern
als intranfito colli in ©enua unterfud)t toerben. Dies mar bas ©r=
gebnis. 3d) mar gänjlid) auseinanber, gebrochen, es mar md)t ausju*
benten, aber ber Sortier oom $otel Saoop. tjtclt mid) aufredjt. ftud) als
bie Sachen mit bem folgenben 3ug nid)t eintrafen, oerfid)erte er, in

einem fort gefdjelje bies unb morgens oor Slbgang bes Dampfers mären
bie Äoffer 3ur Stelle. 3d) fd)Uef nur fo einigermaßen; morgens mar
nid)ts angetommen, aud) nid)t nad) bem grübftüd. Dann aber — o un=
ausfpred)lid)e SBonne — melbete fie mir ein ßiftjunge, id) lief nad) bem
SBabnbof, far) jie mit eigenen 2lugen, gelangte seitig mit attetiToerfeben

auf ben „Äletft". (Seffere SJtenfdjen, bie auf fid) galten, gebrauchen bas
richtige ffiefd)ted)tsroort).

Da bet fibirifd)e SBafmoerfebr wegen ber Sßeft aufgebort bot, ift ber

Dampfer überfüllt unb ein meibtidjes SBefen foHte meine Äajüte mit
mir teilen. 3<b deigte bem Kapitän unb bem nod) mäd)tigeren Ober«
ftemarb meinen (Empfehlungsbrief an ben 9lorbbeutfd)en ßtorjb, er mirfte,

bie Dame mürbe ausquartiert. Skfdjcibenbeit märe hier unangebracht.

3<b padte alles aus, lag bann auf bem SBettftuljl, munfd)los glüdltä),

unfäglid) bantbar nad) ber Unruhe, nad) ben Vorbereitungen nun an
ntd)ts benfen 5U müffen, ohne mein 3utun, oon felbft bis 2)ofof)ama be*

förbert 311 merben.
3d) fi^e red)ts oom Äapitän, ban! bem fd)önen ©mpfeblungsbrief;

gegenüber eine gana tiebensmürbige englifd>bäntfd)e gatmlte. Sin Ded
ift man nod) siemlid) aurüdljaltenb, betrachtet fid) gegenfeitig; befannt«
lieb mijjfallen einem SKitretfenbe auerft, fdjltefjtid) mag man eine ganje
SJtenge red)t gern, fo. mirb es rooljl biet aud) ber 5aU fein, ©s mar
munberooll, auf bem Decfftubl ftfcenb in tauer ßuft an ber Sttoiera oor*
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betaugteiten; sperlmutterluft. tfnbetmltd) mtrlte bie SReeresenge von
SJtefftna. SBtr fugten gor ntd)t nalje »orüber, bod) mar gletd) etmas
ftrembes, Xotes ertenntltd), unb aflmäbltd) unterfdjteb man Xrümmer*
Raufen, oeröbete Käufer.

Äleift, Kotes HReet, 22. SRära 1911.

3m 9Jttttetlänbtfd)en UJieer gerieten mir in eine 35ünung, basSd)tff
tanjte fo etroas unb bei Itfd) gönnten oerfdjtebene Süden. 3u metner
Genugtuung ging es mir gut, urie fonft, turnte id) im Xurnfal, fd)rteb

Briefe, las. Dbgfeid) £err oon !Biol}t freunbttd)ermeife mir einen £errn
Dom Äonfulat berfd)i<fte, ber Äaroaf} aur Serfügung geftettt mürbe,
teijte mid) »ort 6aib abfolut ntd)t unb id) blieb an Sorb, befab mir
oom Meeting aus bie 3Renfd)beit. (Sin bunfler gutgeroad)fener Äoljlen-

fult taudjte eine »led)büd)fe in ein fd)mu£iges SBaffergefäfc, tranf be=

friebigt, baraufbin bätte unfereins umgebenb lopbus befommen. £übfd)e
Sarben: grünblaue »oote, im einen angekauft ftlbern gltgernbe 5tfd)e,

boneben golbgelbe Drangenmaffen.
Sie anbern Ketfenben teerten iutüd, blatten nid)ts Slnjiebenbes ge»

feljen. ßäben, (Eabarette, neunüd)terne ©ebäube; einigen ber Herren mar
bie Ofted}t)eit bes fiafters aufgefallen.

3e|t burdjfubren mir ben ÜDtenaalefee, am ägnptifdjen Ufer bter unb
ba Stübltngsgrün unb rofa btübenbe SJtanbelbäume, barunter fdjmara*
braune 3tegen unb 3tden. Stuf ber arabifdjen Seite troftlofe, buntel*

feuäjte 6anbftreifen. überrafd)enb fä)mal ift bie etgentltd)e Äanalrinne
(70000 2frls. toftet unfere 2)urd)fabrt), nur eben tann ein Sdjtff an
uns oorbet. — 9Hs id) morgens aufmalte, lag bie gelbe SBüfte banb=
gretflid) biajt uor mir, auf bem Dünenranb ftanb unbemegtid) monu=
mental ein Äatnel. Später fd)ten bie Sonne fputfljaft roetjj burd) ben
Dunft auf fdjattenbafte Umriffe ber »almen.

Uralter »oben, anregenb bie iibergangsfteHe ber uralten SUger*
ftraftc nad) SJtetfa! Jpeute früb fab id) aus meiner Sufe bcßblaue, rief«

jertlüftete Sergjäge, bie Slusläufer ber Stnaibalbtnfel. »laß 50g fid)

bie gefd)mungene äguptifdje Äüfte entlang. Einige ausgemergelte, fable,

grell befdjtenene Snfeln, buntelblaues aKeer mit Sd)aumbred)ern. "»Vn*
tafttfä) ber Sonnenuntergang btnter ben ägnptifdjen SBergen; über ber
mattolio=bunftigen äette eine jitronenfarbige ßuft, in biefer fd)roebt

bie 2Jionbftd)el unb Senus.

Kotes ÜReer, 3. Sttöra.

60 frifd) bat ftd) feiner bas Kote SJteer gebad)t. 3d) trage einen
»armen roet&en 933oHro<f unb u>eijje Stridjade. (Seftern mar »all an
$orb, bis 11 bat man getagt; es ging gemütlid) bemofratifd) au, obne
§anbfd)ube. Sies erinnerte mid) benn bod) etroas an einen Unterofftater*
baß, aber niemanb fdjien ftd) baran au ftören.

SBalbemar unb £>ilbegarb merben miffen, mas baau gehört, menn
eine »orbliebelet aüfeittg auffällt. Diefe ift aber banad); „Re" ift »raur,
in Singapor trifft fie ibren »räutigam, „er" ift mit allen |>unben ge*
^t, fo gibt ibm mobl gerabe biefe Verlobung eine berubigenbe Stdjer*
beit. Sine SBelt tennt Rd) bereits red)t ergiebig, fpielt Eedfptele, flirtet,

93



«arte Banfe» Briefe aus Oftaffea

föwafet uno wettet. £eute würbe auf bie Stunbe, in ber wir ber „Atabta"
begegnen würben, gewettet, nnfer Äronprtnj ift nämlid) an »orb. Aber
es bmttelie fd)on, als bie fiidjter ber Arabia auftaudjten unb in ber

gerne oorbctaogen; barüber ftanb ber ©ro&e SBär, anfd)etnenb not Auf*
regung erftarrt, auf feinem Sdjwana.

Aben, 5. mm.
CEs ift Sonntag; gtübmorgens wirb ein Choral gefpielt, fonft würbe

man bie Iatfad)e nid)t merfen, estra oiel tann es ju ben üRaltaetten

nid)t geben, es ift obnebin ein Übermaß Junten, bringenb geboten.

De» ganzen lag über tarn geftern fein fianb in Stdjt, bafc bas SRoie

SReer fo unüberfebbar grofc fei, |atte id), ber Äarte nad), nie oermutet,

flss würbe fommerltd), man bolte ben Iropenapparat bttauz, Dffigicre,

SBebiettung erfd)ienen fdmeeweijj, aud) bie SJtetften oon uns. Die fiuft=

fikfcr fd)wtrren, unb um 11 Übt »ormittags gibt es ftatt ber SBouttton

geetfte Stmonabe unb 5um 9?ad)mtttagstee nod) obenbrein ©ts.

3n ber Dunfelljett erreichen wir Aben. Araber unb Sieger wimmelten
plögtia) umber, bajwtfdjen unfere jungen Deutfeijen in gradjade unb
fiatffdmben, wir Damen in unferen hellen fcibenen Kleibern, ©s würbe
oiel getauft, bie barmlofen 2JiännerfeeIen erlagen ben bittigfien ©ettu*

Ioib=Sd)ilbBattftraufeenfäd)ern unb deigten fie uns ftotj). Sßir wollten

iljnen bas $etj nidjt fdjwer mad)en, ibre befd)enlten Angehörigen werten
fügfauer täfeln, gabelbaft wirften tofcenartig beraufÖetiernbe bunfel-

nadte ©eftölten, mit ibren fd)wat5 geträufelten abftetjenben SKäbnen.

3nbifd)er Csean, 11. SDtärj.

SHorgen Rnb wir in ©otombo, ber erfte Heil ber gabt* ift erlebigt,

mebrere oerlaffen bas Sd)iff. So war beute Äapttänstafel — bunte
fiaternen, glaggenfdjmud, Sieben unb Äüljrung. Der 3nbifd)e Ojean,
wo es ntd)ts ju [eben gibt, wirb au ber Sportwodje oerwenbet, bie nad)
Xfingtau fabrenben beutfd)en Beamten unb Dfftgtere beteiligten jid)

„grunbfäfclid)" nid)t, glüdlidjerwetfe um fo mebr bie anbern Deutfd)en,

be* eine fJreisrtd)ter, ©eneral üRaffalsfi, ber nad) 3apan reifenbe 9tefe=

renbdr o. Otto unb atte jungen Äaufleute. Diefe rennen eben ben rtdjtigen

Ion, bie Xfingtauer tennen ibn nod) nid)t unb flogen baljer an. Auf
jebem Ded wirb getankt, jefct baben bie „©rftflafftgen" angefangen, aum
Sali ber II. Älaffe beruntersugeben, fo rangt bie nett unb torreft

wirtenbe Jungfer ber fd)webtfd)en grau SBttanber gleid)3eitig mit ber
englifdpen Sotfd)aftertott)ter unb unferen übrigen jungen Damen. Am
weiften 6d)wung baben bie Sötte ber in. klaffe. Da wirb im ©bor
gefungen, ba rangen bie SHatrofen untereinanber unb eine oielleid)t

nidjt gang einwanbsfreie SRürnbergerin ergebt fid) in oerwegenen
Apad)enftguren.

Die feingebilbete fd)webtfd)e ©eneralfonfutin SBifanber, mit ber id)

befonbers gern oerlebre, ift übergeugte Ibcofopb,in, fo aud) Sir öarileo.

SBtfliams, ein Stidjter aus Auftragen, ber in ßonbon lebt, ffllit biefen-

unb bem gefd)eiten natürlidjen SReferenbar o. Otto unterbalte id) mid)
oor altem unb gönne mir ben fiujus einer gemtffen SBerteljrsauswabl,
ber aud) gum ßefen 3«« tä&t. Auf biefe Art wirb man natürlid) nidjt
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„aüfeiüfi Beliebt", aber fonft märe bas ewige ©equaffele teifäxbHdj nid*

ausjubalten. 3<b übetbötte, töte bei eine §oÜanbet fegte, „nein, id)

lefe nie an Sotb, id) fpred)e nur." Das tut et unentwegt, fein ©efiptädj

ift banarfj. SRotgen gebt ber »tief ab, alle« ^etjliäje ©ute
SJZarie Saufen.

16. 3Jlät8, lutj »ot Senang.

Siebe Sfamtlte! Sebt antegenb mar bet ©olombosXag. Saft bie ganje

®efeHf(t)aft fubt nad) SRount fiaoigna, id) 50g es oot, mid) im Sttffba

in bet ©ingebotenenfiabt in ben Xempeln umaufeben. überaus maletifd)

toirtte bie Stngalefenmenfd)beir, id) raei|j ja, es finb arifd)e Settern,
aber bie Stimme meines Slutes tegte fid) nid)t bie Spur, biefe aal=

glatten, gefd)metbigen SJiänncr, Hjr mit »otftet)enbem Äamm auf*

geftedtes, feud)tglänaenbes §aat fam mit burdjaus eiatifd) not. Sud) bie

fdjlangenbaften Säume mit ibten bängenben fiuftrouraeln, pe baben
feine fernige fiinie, mitten fäjlaff ttofc tt)tet ©tdjje; bejoubemb jebod)

einige mit grojjen leuäjtenben Slüten bebedte. Sor ben Subbljateltefs

bes Subbbatempels bufteten auf ben SHtären roeifie Sasminbtüten,
gelbgewanbete, unangenebm ausfetjenbe Sttefter f<btid)en mit Stalten

in ber $anb oorbei. 3m trtnbutempel butfte id) bie Sdjmeue «td)t übet«
treten, btinnen im Dunfeln erfd)oH erregenbe Gambeln* unb Raufen*
muftf , einige 2id)tet funfeiten, einige belle ©eftalten fdjritten mit beten*

ben §änben norbet.

(Es mar erft V2IQ, aber erfdjlaffenb beiß, in ben ©orbon ©atbens
flieg id) aus ber SRifftja, trofc bünnem meinen Äleib unb bunfetoiolettem
Sdjirm fdjltd) id) nur langfam an ben Xuberofen, Oleanbern unb $0=
bieten Darbet, fa| lange an ber feebrifenbutdjroebten SanbungsbaHe unb
freute mid) an ben 9JIenfd)en unb Sooten. Ringsum ein ©emirr unbbod)
ftieblid) berubigenb nad) bem einigen gteubengequtetfd) ber Setgnügten
ober nut Seignügttuenben an Sotb. (Dampferleben ift, nad)bem bas
befeltgenbe SRu^eßefüljX ber erften läge ootübet ift, nid)t mein Sali).

Dann fubr ber Äleift metter. ©s mürbe r)ei& unb beißet, mit näbetn
uns bem Äquator. Sebr anatebenb finb sobllöfe Oaeantnfeln mit tto«

'

pifd)em Urroalb, fein ÜDienfd) auf Urnen 5U fet)en. Sbantafttfd), nad) BRa*
laffa gu, bie einbeimifd)en bemalten gtfdjerboote mit ben Sluslegetn,

ben fd)metterlingsarrigen Segeln.

Singapor, 17. SWärj.

Senang mar ein Xraum. 3*) nabm mir fofort ein SRiffba unb
fubr baoon; bei meiner erften ©rfabruitg .in ©olombo mar es mir
gräfttid), fo 3Jlenfd)enunu)ürbtges 00m SRitfbalaufet p oetlangen unb id)

bellte ibm fürftlid). 3efct bin id) beteits abgeftumpft unb finbe es
gans natürltd), baff ein 9JJitmenfd) ttiefenb, laufenb in bet ©lut mid)
5tebt — fie btängen fid) ja baau.

3<b begegnete einet d)inefifd)en Sotlmonbsproaeffion mit Sönnern
unb Sänften, mit gefd)minften, fädjetmebelnben nieblid)en Gbineftnnen
auf blumengefdjmücften ©eftetten. Dura) bie ©ingeborenenftabt binbutd)
Bing es nad) einet 2Balbfd)lud)t, bie Straße mat oon blübenben Säumen
oefdjattet, bie purpurnen buftenben Sliiten lagen auf bem Soben, bie
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famtwetd)e Suft war beraufd)enb. 3tm SBalbbergabhang lag ber bota-

ntfd)e Gatten, wieberum buftenbe Xtetbbausluft unb SBunberbtumen.

Äffen Heiterten untrer, Sögel fangen. 3" ber balfamtfd) erfrifdjenben

Dämmerung unb Dunfelhett bann jurüd. Die d)inefifcbeu Säben waren
mit toten flampen erleuchtet, oor ben Sungalos ber ©uropäer fafjen

wei&getleibete ©eftalten.

£>afen oon Singapor.

$>eute früh, würbe um 6 Uljt als SBecffignal finnig bas Trompeter*

abfd)iebslteb geblafen. Der fd)wat{freubige ipouanber, EJiittelpunft bes

allerlauteften Kreifes, unb nod) »tele anbere fuhren von Ijter aus nad)

Sataota weiter. Sä)on in (Eolombo hatte ber fpofmadjer bet Staut fid)

gebrüdt, in Singapot etfd)ien bafür ber Sräuttgam; ein feljr orbent-

ltd)er 3Jtenfd), er tat uns allen teib.

3ntereffant bie malantfd)en Siertel, oorhiftortfä) wirfenbe Sfab>
Kütten. SÖBtc in Senang werben bie BKalanen oon ben rührigen ©hinefen
an bie Sßanb gebrüdt, d)inefifd)c ©rojjfaufleute erwerben fid) anfpruebs*

ooHe Sungalos im beften ©uropäergartenotertel. 3m 3Hufeum padtt
SJtandjes, an bem man su $>aufe in ethnographifd)en Sammlungen
fiumpffinnig oorbeigeht.

Jpeute 9tad)t fommen wir burd) bie Saracels=3nfeln. 2Bte ber Kapitän
ie mir befd)rieb', „finbet man bas richtige £od), tommt man gans fd)ön

>urd)." 3<h ftug, ob leine ßeudjtfeuer ba mären. „Stein, aber am lag
tebt man all bie SBtads, bie auf ben Korallenriffs fteden."

28. 3Rär5.

£>ongfongift einfad) oerbläffenb. 9tid)t nur bie ßage am geifern

berg inmitten all ber 3nfeln, fonbern aud) burd) ihren angemeffen
prächtigen Salaftftil. 3Jltt gellen Sogenljatlen, Saluftrabenbäd)crn gießen

fid) bie Sauten ben Slbhang hinauf — ähnlich bente id) mir in fpät-

ftafftfd)er 3eit bie großen ipanbelsemporen, etwa Stlejanbrien ober
SKarfilta. (Eigenartig, ftimmungsooU war bie „$>appu Safleo", bas
&ird)hofstal, nad) bem id) in einer SRiffba fuhr. Dort liegen nebenein=

anber bie griebpfe aller Religionen; befonbers anäiebenb wirtte ber

auf befte alte Überlieferung aurüdgeljenbe Slumenfdjmud ber Sarfen,
bie Krone war jebod) ber gartenäbnliä)e englifd)e Xeil. Slumen,
Schmetterlinge, Sögel, ringsumher SBolbberge, eine bejaubernbe lefcte

Stätte.

Dann tarn ein SBetterfturs, man 30g an, was man nur blatte, unb fror,

©eftern langten wir in Schanghai an. Die alte ©btnefenftabt war
unglaublich feffelnb, ich war gerabep weg. So über bie Schönheiten
einiget fiäben mit breiten S<fjnitjereten unb gefd)wungenen Dächern, fo

bie Kultur eines oornehmen SRanbarinenteehaufes. 3m übrigen wünfd)e
id) Schanghai nie wieber 3U fehen, eine eüropäifd) nüchterne Stabt am
breiten flachen glup. Ober Sabungsbetrieb, bie Umgegenb etwa an
3eblenborf=2Jlitte erinnernb. 3u meiner greube. finb bie Stuebels*) ein»

geftiegen, fahren bis Kobe; natürlich fann er oiel über China erjäblen.

«lies ©ute — hcr3lid)ft ©ure 3K. S.

•) Unfer früherer Äolontalfehretör unb ©efonbter in CHjrffttattfa mit feinet 6djroefter.
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3apanifd)e Äüfte, 30. SWärs.

ßtebe Sfanulte! ©erabeju atemberaubenb fd)ön rotrWe bic Stnlunft

in 5apan. Stls td) früb morgens an Ded lom, erhoben Rd) Serge aus rofa

imnftigen Hebeln über bcr fpiegelglatten Sud)t. Dann erfdjienen oer*

fdjroommene gelfenoorfprünge, Kiefern, blübenbe Äirfdjbäume, 3"fcln.

3n Jiagafali angetommen, fdjlenberte td) langfam burd) bie un=

berührten alten Stertel, (am auf bas SJionumentaltor eines t)od)=

gelegenen lempels; 3flP<»ncrinnen in Mau unb braunen ©eroänbern

Riegen bie Gteinftufen Ijtnauf, oben toar ein ©eurirr t>on rofa blübenben

Äitfdjbäumen, baljtnter bas liefgrün bes Xempelbains. 3m Xempel*
innern fangen Sriefter ifjre ßttaneten, Cborlnaben fd)üttelten Hjre

Stetten, irgenbtoo tourbe eine Saute gefdjlagen. 3^ ber Stäbe führte

ein glncinienberanfter ©ang 5U einem leebaus, bie SKusme (SOtäbdjen)

gendjte läd)elnb meine Seftetlung: Ifba to lamfbt (lee unb äudjen)

ju oerfteljen. Sd)rttt auf Sd)ritt {ab id) Silber; ja aud) nur um btefen

einen lag bot R<b bie Steife nad) Japan belobnt.

Dann an ber Küfte entlang unb burd) bas Sinnenmeer, ©ut ge=

fcfjmungene Äüftenlinten, malerifdje Soote, ßanbäungen, 3«feln, fonntger

Dtmft — es ift berüdenb fd)ön. Unfer Xtfd) ift mit SffoRd> unb Quitten*

HütenjtDeigen gefdjmüdt.

2. 31prtt.

Sorgeftern toaren mir in Ä o b e, ber erfte ©inbrud, tote roobl ber

jeber blutigen japanifdjen Stabt ift fdjlimm, jenfeits ber europäifdjen

StilloRgfett fommt man jebod) auf Unberührtes, ©rfreulidjes. Die
Dielen lempel finb intereffant unb mannigfaltig, es oerblüfft mid) jebod)

faft nod) mebr ber ard)iteltonifd)e 9tei3 bes üblidjen japanifdjen Kaufes;
in Keifebefdjreibungen roerben immer nur bie SRonumentalbauten er«

malmt, an btefer erftaunlid)en Sintagstultur gebt man vorüber.

Der 6tol3 3«pans ift bas neue Iorii»§otel; lorreltefte englifdje

„Sacobean ftqle", eine „ball", Täfelungen, Älubfeffel, ©ainsborougbs
nn ben SBänben. #ier frübftüdte id), alles toar nortrefflid), aber mir
fdjauberte. Umfo entjüdenber bas Xeebaus am SBajferfaH SRunoboli,

einem beliebten »olfstümltdjen Slusflugsort. Unglaubltd) gefd)idt toaren
bie fd)lid)ten, blumengefd)müdten ©aleriebäusdjien ber ßanbfdjaft an«
gegliebert. Dort fa&en Familien, ©reife unb SBidellinber, barmlos Reitet

freuten Re Rd) an ber Saumblüte, an ber berüdenben StusRdjt.

grübmorgens seigte Rd) roie eine bellblaue SiRon ber gubfbt über
ben SBoIten.

Dies ift nun ber legte SKorgen; es toirb gepadt unb alle SBelt be=

redjnet forgenfdjroer mit Sleifttft unb Rapier bie Irinlgelber (meine
3ufammenftetlung anbetrad)t ber mir trotj überfütlung eingeräumten
Äaiüte SR. 185.—). Stbenbs ioar äapttänstafel. Siel ©bampagner, »iele

©efunbbeiten, eine gebobene, leid)t gerübrte Stimmung. 3eber fpißä)
bie Hoffnung aus, ieben mal bei Rd) 3u §aufe begrüben au bürfen. Über
5 3Bod)en bin id) an Sorb getoefen, nad) 2lnRd)t ber Setoanberten n>ar
bie ffiefeUfdjaft eine ungetoöbnlid) gute, rro^bem toaren bie vielen Xage,
an benen man nur ßuft, SBaffer unb bie SWitreifenben fab, red)t lang.
3m ©runbe bat mir niemanb fo oiel 3ntereffantes ersätjlt als ber Äa=
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pitän — oon Duetten unb Dramen an 93orb, oon d)mefifd)en Äulis, tyxez
©tt)it unb Hjrer Sdtfäue, oon £afenerlebniffen, oon ben ©rfabrunden
mit ben Betriebenen auslänbifä)en Sabrgäften. (Er sie^t bei weitem
bie ©nglänber not, weniger angenehm unb 3uoerläfftg M**» We |>ol=

länber, erft nad) mehreren Steifen hätten beutfd)e Beamte tt)rc anfange
lidje Steifheit unb Slnmajjung abgefdjliffen. (Es war red)t erfteulitt),

oon ben nieten Sluslänbern ju pren, n> e s t) a I b fle bie beutfd)en Sdjtffe
beoorpgen, was jte an bei Sß. 0., an bei SiJteffaggerieß altes ausaufefeen

baben. (Erftaunltd) finbe td) immet bie wat)i= unb trttitlofe Snbiübetung
faft attet Jietfenben (babei waren toit übet 90 in bet I. Älaffe), Irofcbem
gab es tedjt bemerfbare llntetfdjiebe! ©ute Slblöfung bradjte bet 3wette
üteil bet Keife, fo eine £eud)te bes (Efott)erifd)en SBubbljismus, J>t.

Dablfe; Stau SBttanber unb Sit Kattien Sßittiams fdjmelgien anbädjttg
in metbeoottem ffiefptäd), toenn fie ooriibergingen erflaugen bie SBoxte
„Äbatma, talpa", jntarnatton. 3wei angenetjme feingebilbete Vetren
Daniels Ijatten als 3ooIogen unb (Geologen eine eigene ©jpebition naefc)

einet bet malauifdjen Jnfeln unternommen, liebenswürbig mar grau
oon Battenberg, bie nad) Japan reifte, ba it)t SKann als bot)ct Dffistet
oiel mit Japanern 3U tun gehabt tjatte, aud) eine Sdjwebin, gräulein
oon ?ptate, aud) jtoei b*ftettetd)ifd)e ©rafen SBitcaet unb $onos. Sieben
mit faft bet jooiate ©eneral oon Dufaij (©eneralftäbler). SBor 23 3at)ren
mar er ben japanifdjen Dfföieren beigegeben worben, jeijt tjatte fein be=
fsnberer ftreunb, bet gelbmarfdjall ÜKogt, Ujn auf bas Dttnglidjifte unb
^et}tiä)fte eingelaben. St tont einet bet SBenigen, bie fid) wie £>*rr von
Otto unb id) auf Japan oorbereiteten, brao japanifd)e SBorte lernten.

S3on ber weitaus großen 3Jiebrt)eit mürben biefe langen Dampfer*
wod)en nur jum Übermag an ©jfen unb 6d)lafen, 3um glirt, gum 6tat=
fpielen, 3um Sribge benufct. Dag man oon „SBeltreifenben" mit einer
gemiffen £od)ad)tung fpridjt, mu& auf Hntenntnts berut)en.

Jt)r Sieben — gtüdlidjetioeife tjatte id) mir ausgebaut, mit einem
tleinen länblid)en Äüftenort anaufangen, ftatt gleid) nad) lofio reifen,

glücflidjerwetfe, bie (Einbrüde mären fonft nieberfd)metternb gemefen. So
oerlebte td)inÄamafura eine grabeju besaubernbe 2Bod)e. ©rft tarn
aber 2)otob>ma. Seim 3ouamt jeigte id) 93aron Gbinbas ©mpfebtungs*
brief unb tarn glatt burd); es fteltte mid) gleid) ein Heiner iapantfeber,
englifd) fpred)enbcr Journaltft, ber mid) in atter gorm intetoiewte. 3«b
weigerte bie gewünfd)te Autobiographie, bradjte itm auf japanifdje
Äunft, morauf er meine Slnfidjten unb meine Quellen erfotfd)te. ©s mar
fet)r poffterlid). Dann erging id) mid) in Xempeln unb in ben, aud) im
fonft reijlofen oereuropäerten ^afenort ed)t gebliebenen ©tragen, um
bann bie ©ifenbabn nad) Äamatura su netjmen. Slbbänje unb vooffi-

bebaute Xäler, Dörfer mit grauen 6trob,bäd)ern, grüblingsgrün,
blübenbe Säume, es mar frieblid) unb tjwbfd), unb .bie ©infamfeit nad)
bem fünfwöd)entlid)en 3ufammenleben tat gut. 3n Äamatura ein netter
©a^of (Äait)in in |>otet) tjoloeuropäifd), balbiapanifd). Der Sefiöer,
eb>mafe Diener in einer europäifd)en Samilie, bei benen neben anbeten

3X. ».

lotio, §otel Smperial, 15. Slpril.
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jungen Diplomaten SKorifc oiel oerfebrte, frug mid) gleid) nad) biefem

unb bebanbelte mid) baraufbtn befonbers gut. SBon ber bebedten Seranba
meines bebagltcrjen 3immers fab id) auf bas SDleer, auf bas bemalbete

Ufer. Xrogbem es gofj, mar id) überglüdltd).

Jeben lag tnaajte id) allein ober mit einem (leinen Rubrer bie

fünften Spaßiergänge unb Slusflüge, lebte mid) in aller Äulje in bas

SBefen ber ßanbfdjaft, ber Käufer, ber Xempel, bes SoKslebens ein.

Unoergefjltd) ber gemaltige bronzene Subbba oon blübenben Äirfdjen

unb pbantafttfd)en alten Kiefern umgeben; oor tljm oerbeugen fiä) bie

Sefudjer, laffen eine 2Jtün3e fallen, murmeln tbre Gebete, (Europäer

nwten faft nie 3U feben. Stuf bas lebbaftefte intereffierten mfci) bte

(Sorten, oiele moblbabenbe Japaner baben bier tbre fianbftfce, aber aud)

bte ber deinen fieute jinb überaus rei30oll. Jd) lam auf frieblidje poettfdje

gtfdjerbörfer mit 6ampangbooten unb Siefen am Stranb. Sine maü>s

reidje Jjügelgegenb, oft mad)fen Jrisblüten auf ben grauen 6trob,bäd)ern,

auf fo ein Xalborf oon ber §öbe b^unterfebenb, toirft es «Die ein

Blumenbeet. Überaus fttmmungsoott oerlief ber lag ber beiligen
3nfelGnofbima. Jrgenb ein geft rourbe gefeiert, oor einer bieten
Wenge fpielte man auf einer Xerraffe unter alten Säumen Xbeater.
Genau fo ift es im SRtttelalter bei uns pgegangen, fomobl ßegenben
als hoffen, bie primitioften Sübnenoerbältniffe. Jdj u>ar ber einzige

Europäer, ftanb mitten im GeroübX alle SBelt mar fteunbltd) unb böfliä),

aud) in ber ©ötterl)öt>Ie, ju ber man auf unterirbtfajen Gängen gelangte,

(Ein tief in bte 5«lfet«niel bta«taragenber SReeresfpalt, mit gadeln be«

leufyt, uralte Götterbilber unb Slltäre, feit unoorbenHiä^en 3eiten bat
man fie t)ier oerebrt.

9Us id) eines Slorgens mit bem Sübrer aufbrad), um nad) einem be=

tübmt frönen Äüftenort ftolapma su manbern, bat ein Japaner,
«Die id) «)örte, Sefifcer einer ber größten Xofioer 3eitungen, burd) 8er»
mtttlung bes gübrets um (Erlaubnis, mtä) jn begleiten. Da er tetn

SBort engltfd) fprad), fab td) ben 3»ed nidjt retbt ein, bas mar aber
feine 6ndje. 95on 3*tt ju 3«t fnidte er in tieffter Verbeugung 3u*

lammen, fdjlürfte (bie fiuft fd)lürfenb einsuaieben ift eine oerfeinerte

f>öflid)(ettsbe3eugung) unb beftellte mir feine Genugtuung, meine $k=
lanntfd)aft ju madjen, feine Xrauer, fid) nid)t mit mir oerftänbigen au
tonnen. Darauf liefe id) benn bie fdjönften gebred)felten Slntmorten aus*
tidjten. 9lls mir burd) ein Xal (amen — es mar eine anstebenbe Srüb-
lingslanbfd)aft, ber Uguifo (bte japanifd)e 9lad)tigatt) fang — (am ibm
ber Gebanle, mir eines ber gro&en, 600 Jabre alten Sauerngepfte ju
5eigen. Oes maren lanbesüblid)e Sauten, aber ungemobnt ftattlid);

ummauerte SBobnbäufer, Ställe unb Sdjuppen, Gemüfe= unb Slumen=
garten, lopfpflanjen unb Sergttefern im ipof, bo3mifd)en gadernbe
fmbner. Der Sauer in 2anbarbeitertrad)t, ein famos träftiger SDienjd),

iuoortommenb, mit Selbftbemufetfein; eigentlid) mar es genau unfer
befter Sauerntop aus SBeftfalen ober lirol. Dann aber (am etmas Un-
ermartetes. (Er ftanb auf, um ben „Sdjafc bes f>aufes" 3U jeigen, unb
btefer mar ein überaus fd)lid)tes, gebranntes, oerglaftes, graues Xon=
gefä& mit gerieftem SRanb, befte (laffifdje 3eit bes 17. Jabrbunberts,
nad) nidjts ausfebenb — er (annte ben SBert! Gr batte uns in fein
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SBobnatmmer gebeten, altes mar tabellos fauber, in bei 3ttfd)e ftanb

ein blübenber 3meig oor ber lofonomo^inbo, mir fafjen auf beltblau

unb grau gemufterten fetbenen Äiffen. SJltr mürbe ein Äirfdjblütenametg

geteilt, bann bradjte bie SJiagb Xee unb getrodnete ÜKifpeln auf reiben*

bem ^orseQan mit gefd)ma(füollfter Stetttgteit aufgetifdjt. Dura) einen

glüdliä>en 3ufaH batte id) beutfdje 3lnfid)tsfarten bei mir unb tonnte

fle neben 3igaretten bem $ausberrn anbieten. SBir oerabfdjiebeten uns
mit gegenfettigen freunbltd)en SBorten, Diener unb Dienerin oerneigten

ftd) tief unb ebenfo tief mürbe oom 3eitungsberrn unb meinem gübrer
ibr ©rufe ermibert.

Slud) in Äanonama fyatte ber Jperr einen guten (Einfall, fd)tug oor,

auf einem Sampang=93oot nad) bem Grab bes 2)ofbibfane überäujetjen.

Dies ift einer ber Kationalbelben, unenbltd) oft mirb er in ^oljfdjnitten

unb ßadarbetten bargefteKt. Sin fd)lid)tes oermittertes Heiligtum, nie

lommt ein grember ber, infolgebeffen ftrömte bie Seoötleruug gu«

fammen, ba blaue Stugen ibnen abfonberlid) fd)auerlid) oortommen,
ftarrten |ie mtd) balberfdjroden an. 33or bem ©rabmal oerridjtete ber

3eitungsf>err feine 3lnbad)t. Dann umfdjifften mir im Sampang bie

begaubernbe Äüfte; burd)fid)ttges SBaffer, Älippen unb liefern unb
Srelfenabftürge, um bann oom gufamabafen aus mit ber ©tfenbabn
3urü<f3utebren.

lag für lag bradjte Sdjönes, oon $6t\aU unb $irofbigebiIbern um=
geben, bätte id) SRonate bier jubringen tonnen. Slber fd)on im Dejember
batte id) oon Sertin aus mir bas 3immer im Smperialbotel jum
10. Slpril beftetlt, unb an biefem lag traf id) bort ein.

ÜKüdjtern unb bä&ftd) erfdjten mir alles, bei ben großen Entfernungen
mar es bcr8lid) langmeilig, überall umberjufabren unb harten gu laffen.

60 liebensmürbig id) aud) oon ber SBotfdjjaft, ©raf SRejc, ©raf unb©räfin
SHontgelas unb $ring 5Reu&, oon ber übrigen @efet(fd)aft aufgenommen
morben bin, nad) Äamafura fällt Xotio erbeblid) ab.

(gortfeöung folgt)
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Rund
SKHttfdjaftlidjeötunbfdjau.
Sern Slft^utSfleumann, ©Ijarlottenburg.

6d)on oft habe id) an biefer ©teile bat»

auf ljingeroiefen, rote überaus bürfttg roit

biä jegt in DoRSroirtfct)aftIid)eni Sinne ge«

fsjult finb. liefet große üDtangel muß ge»

aenroärtig gang befonberS bitter empfunben
roerben, roo man ficht, roie in mebt ober
minber gefd)icfter 8lufmad)ung — Dielfad)

in einer „wiffenfd)aftltd)eii" SBetfleibung —
gattt abftrafte ©onberintereffen oertreten

roerben. 98er erinnert fid) nid)t baran, rote

m Jahresbeginn immer roieber bie ?5reiS=

fteigerungen mit bem fftüdgang ber SBaluta

oegrünbet mürben: bie Satuta roar an
ädern fdmlb. ^egt, roo bie SBäfirung eine

öejferuug geigt, tlagt man über ben mo«
mentan ftetig gunehmenben ßurS ber beut«

fdjen ilJcarf. Slm meiften geht bie beroußt
trrefüf)renbe Sßropaganba oon Greifen auS,
benen auS parteipolitifd)en (Srroägungen
^erauS eine aud) nur geringfügige SSeffe»

rung beS beutfd)en 9Birtfd)aftSlebenS ein

%otn im Sluge ift. ©3 muß feftgefteHt

roetben, baß gerabe gang befonberS rapi«

talträftige »reife unb ißerfoniiifiteiten ifjren

ganjen (Sinfluß aufbieten, bie Dffentlicgteit

it)ren Hntereffen bienftbar gu madjen. —
-Der ftäufer ftreitt", heißt eS jefct in ber

®efd)äft8n>elt. (Sigentlidj fönnte man einer

otgantfierten unb jjielberoußten ßonfumen»
tenfd)aft ein Streitrecht nid)t abfpredjen,
bot) gu genau roiffen roir ia, baft bte breite

Waffe ber Konfumenten eine SammSgebuIb
hat, bie fid) oieleS bieten lägt. 2)ie Slbfaij«

ftorfuitfl tft groar für bie meiften (Seroerbe«

treibenben fo plöglid) gefommen, roie oiet«

faa) bie ©treifS etngufefcen pflegen. 3)e8«

halb fpridjt man mor)! aud) oom ©tteif
bet ftäufet. ßurg beleuchtet finb bie $u«
fammenqänge hier fotgenbe: 3)ie9Iufroärtä»

tntroiefhmg ber beutfdjen 93aluta lägt in
ben fcqjitalfräftigenffonfumentenfreifen bie

Huffaffung auffommen, bafj eine SBerbiHi«

gung be§ allgemeinen SßreiSnioeauS erfol»

gen muß, roeShnlb bie SBebarfSbecfung auf
baS notroenbigfte SDtaß befdjränft roirb.

2)er größere Seil ber S3eoölterung bagegen
ift jetjt allgemein an ber ©renge feiner

Rauftraft angelangt unb fdraltet fomit
gegen ben eigenen Söttlen auS bem nicbt

unbebingt notroenbigen flonfum auS; fonft
aber glaubt man aud) hier, baß nun bie

SSenbe unbebingt fommen müßte. Stun ift

eä Hat, bafj bte SttuJroärtSberoegung bet
Saluta einen allgemeinen (Sinbruef auf bie

SfkeiSberoegung nod) nicht gemacht hat, ba
einmal ber ®ang beS SProbuftionSprogeffeS
nid)t gu befdjleunigen tft unb aber aud)

f c1> a u
bie Sßrobugenten oorerft an ben h<>hen un&
hödjften ißreifen feftguhalten DerfuAen.
Stimmt nun bie Slufbefferung ber SBaluta

feinen roeiteren Fortgang, fo ift unoer»
lennbar, baß gunädjft bie Sßrobugenten ben
©rfolg ihrer 5ßolitit baoonttagen. 9lbermal3

roirb bann ein Sluffaufen alfer SBaren ein»

fe|en, oon ben Rretfen, bie bie äJcittel bagu

haben, 3ebod) ift biefeS SDlument roeniger

anzunehmen. (Sä ift nun einmal Xatfadje,

baß ber roettauS gri)|ere Seil ber SBenölfe»

rung fid) nur mit größter SJlüfje einiger»

mafjen cjirtenjfätjia erhält. SBor aQem haben
nunmehr aud) bie «ohnfteigerungen fo jiem-

lid) ih« ©tenje erreicht, befonberä auä bem
©runbe, roeil infolge »rbeitäminberung ba£
WrbeitSlofenheer roeiter an[d)roiHt, alfo bie

Stad)frage eine erneuteSBerftdrtung befommt.
3)em allgemeinen ßonfum müffen fomit
immer mehr Kräfte entjogen roerben, roeä»

halb eine abroartenbe ^ßolitif ber Sßcobu»

jenten höd)ftenö roohl auffd)iebenbe, aber

feine aufhebenbe SBJirfung fyaben roürbe.

©et)t eä auf bem bisher gegangenen 38ege

roeiter, bann mufj eS nun einmal auf biefe

Strt jur (Sntlabung fommen, roobei aud)

Opfer unroeigerlid) auf ber ©trecfe bleiben

müffen. — 3)te JJrage ber öffentlichen 5Be»

roirtfehaftung hat fütjlidj eine flonfetenj

berSrnährungäminifter ber einjelnen ©taa»
ten befd)dftigt. Steben allgemeinen 5ßrei8«

erhöhungen rourbe befdjloffen, ben ^afer
roieber in bie 3»»angSroirtfd)aft einjube«

jiehen, für bie Hartoffelberoirtfdjaftung

plant man baS Softem ber SieferungSoer»
träge. 3m allgemeinen foH auf bie obllige

Aufhebung ber 3roangSroirtfd)aft hmSe*

arbeitet roerben.

3?ür bie Sanbroirtfd)aft roar baS
überaus günftige Slprilroetter oou h°h*m
SBert. ©ie SBinterfaaten haben fid) aue gut
entroicfelt, foroeit fie nid)t burd) SluSrointe«

rung, überfd)roemmung, SJtäufefrafj u.brgl.

*u feht gelitten hatten. SBefonbetS beim
Söeijen unb ber ©erfte finb bie ©djäben
am beften ausgeheilt. Der SHoggen hat fid)

jroar aud) erholt; bod) hat er im aUge»
meinen ben Unbilben beS 3BinterS nid)t in

bem SDJafje rotberftanben roie SSJeigen unb
©erfte. SRed)t erfreulid) lauten bte 9tad)»

rtd)ten über bie 0utterpflangung. SBielfaa)

tonnten fd)on Schnitte jur ©tünfüttetung
gemad)t roerben! ©egen baS SBotjahr finb

bie@etreibearten außer ©erfte nod) imSRud«
ftanbe, ebenfo auch SRapS, bagegen bte

»utterpflangen unb Sötefen im SJorteil.

Sofern bie günftige Söitterung roeiter an«

hält, tann mit einer fortfd)reitenben SBeffe«

rung fämtlicher gruchtarten gerechnet roer»

ben. Die Dungoerhältniffe haben bisher
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eine fleine Säefjerung erfahren, ba jetjt mehr
Äalffticlftoff bereit gehalten roitb, bocfj

fommt ei für bie 93efteHung nunmehr ju

Spät,
bo et aI3 Äopfbung leine 93erroett»

mng finben fann.

Übet bie Xätigfeit im 99 e t g 6 a uJagt
ein Bericht oomjftuhtfohlenmartt oomGsnbe
Slpril: %ie gftroerungSoerhältnijfe foroobl

als auch bet SJerfanb haben fidj im SUlonat

SIpril gegenübet bem SBormonat, bet unter
ben Unruhen im Steoier gang befonberä ju
leiben hatte unb einen S$örberau8fatl oon
nabeju 3 SDtitlionen t etgab, roieber etroa8

gebelfert. Sei einigermaßen normaler
SBagengeftellimg mar e8 auch möglich,

größere uRengen oon ben fiagerbeftänben
ju nehmen, unb bamit bie 93erforgungS«
inögli<f)feiten ju ftärfen. Ztojj bet untut)i«

gen ÜJlärjnjocben roar e8 möglich, im SJtärj

einen ©efamtoerfanb oon 4,1 SUliUionen t

ju erreichen, gegenüber 4,23 SDliUionen t

im gebruar. $>er SDlehroerfanb mußte ju
einem erheblichen Seil oon ben 2agerbe«
ftänben genommen roerben. $ie 9lachfrage
nach Brennmaterial bleibt außerorbcntlich

ftarl, ba in ©rroattung böberer Sßreife ber

£au8branbbebatf fchon ieijt für ben tom»
mcnben SEÖinter eingebectt roitb.

©nbe 9lpril ift bet ©elbftoetroaltungS«
förpcr bet 6 i f e n i n b u ft t i e fonftituiett

loorben. 9118 etfte ülrbeit erhielt biefe

Otganifation bie Sßtüfung einet neuen
®ifenütei8eiböhung. Sefanntlid) hatte bet

(SiferiroirtfchaftSbunb bie SßreiSforberungen
bet (Sifeninbuftriellen untet 5Botbebalt ge»

nehmigt. SBie nun oetlautet, hat bie nach«

trägliche Prüfung bet Sßrobuttion8Ioften

ergeben, baß bie neuen Sßreife ba3 not«
roenbige 9Jlaß übetfthtitten ^aben. 3)em»
nach müßten bie ©ifenpreife eine @r=
mäßigung erfahren. — $)ie iületatlpreife

fiub nieiter h^tabgegangen unb haben im
allgemeinen ben Stano oom ümoember
1919 erreicht. — 3)ie SBeiuertung bet Slftien

ber Betriebe ber (Sifen», ÜJtetill» unb
SDcafdjincninbuftrie jeigt faHenb? J-mbenj.
3n ber 2 e b e r i n b u ft r i e machten

fich befanntlich bie etften SßreiSfenfungen
bemerfbar. much bei ben legten #äute«
oerfäufen toie j. 99. SDtitte 3Jlai in ßeipjig

mußten beträchtliche ^teiSnacfjIäffe oorge«

nommen roerben. 9lu8 SBeftbeutfehlanb
oetlauten Berichte übet angebtohte Be»
trieb8ftillegungen in bet ©djuhinbuftrie,
ba feit längetet Qeit bie 3ta6riten bereit«

ohne Aufträge finb. Berfdjiebentlicb, ift

e8 fchon ju Slrbeiterentlaffungen getommen.
5>en ©elbiuarft befcfjäftigt noa)

immet bie JJtage ber Befchlagnahme ber

9lu8lanb8effeften. 2)ic Regierung hat nun«
mehr nach jahlreichen Bcfpredmngen ge»

nauere SHicf)tIinien herausgegeben, $n erfter

2inie ift babei ju bemerlen, baß für bie

eingejoqenen Sßapiere Börfenfähige S*11'*

filate ausgegeben roerben fotlen. ferner

ift auch bie 2trt ber (Sntfchäbigung feft«

gefegt rootben. 3öa8 oon größter Be=
Deutung ift, ift bie Betanntgabe, roeldje

Sßapiete übetljaupt füt bic Befchlagnahme
in gtage tommen.— 2)ie Beffetung unfetet

Balitta hat roeitet erfreuliche tJortfdjritte

gemacht, befonber8 ftart finb bie fremben

3>eoifen au ben beutfehen Börfen gefallen.

— S)ie Börfenfurfe haben mit bem ®in«

. fetten ber S8a[üta«9lufbefferung 6eträct)tlict)e

SRürfgänge erfahren, gfolgenbe Sluffteüung

gibt ein Bilb oon ber Beroegung ber

Slftienturfe: e„be @nbe mtU

©hemifcheSaBrif
***** ®Prit Wai

©rieSheim 339 805'/a 306
©eutfdje Bant 344 310 290 «/,

@cfert 247 245 223
©aSmotor. ®eufc 237 203 199 »/a

Sumbolbt 225 208s/4 189 '/i

Slfe 530 360 849 Vi
ftrufchn). ^uefetf. 307 270 248
ßöroe 895 307 272
#apag 183«/» 201«/, 168

»/»

SPhönij 535 447s
/( 393

33i3mat<fhütte 441 378 382
SeJonberS ftart roaren bie Einbußen bei

ber SDtontan« unb ßifeninbuftrie.

©efchichtliche Munbfchau XVII.

SBon Dr. jur. flurt @b. Imberg.

Sin 93olf8bitch im roat)tften ©inne bc§
SBorteä fodten bic @tinnetungen be8
©eneralfelbmarfchatlä oon §inbenbutg
fein, bejro. roetbert, bie untet bem fcfijichten

Xitel „^luä meinem ßeben" im S3etlage

Don ©. $itjel in Seipjig erfchieneu finb.

5J8elch eine Einfachheit, Streue unb ©ott»
etgebentjeit fptiefit au8 j;ebet ©eite biefe8

93uche8, beffen Sjetfajfet 4'/a 3nl)te la"9
in fchroetftet ^eit ber iJiationalheroJunfeted
93olte8 geroefen ift' unb — gottlob — auch
heute noch bet ^»elb eineS gtoßen teile8
oe8 beutfehen S3olte8 ift, bem bie ttoftlofe

.Seit feit ben SRoocmbettagen 1918 noch
nicht alleS Söerftänbniö für 3)anfbarfeit

uno 9lnerfennung oon SBerbienft unb SDahr«
heit genommen hat - ©elbft bet ©egnet
hat bem fjühtet bet beutfehen ^eere bie

9lnertennung nicht oetfagen fönnen, bie

ihm im ootfftcn 3Jlaße geüühtt, il)m, ber

c8 oerftanben hat, oft unter ben fch<oierigften

Umftänben ba8 beutfehe ^>eer om ©ieg ju
©ieg ju führen, bie Öanbe8feinbe oon ben
©tenjen be8 beutfehen 9teiebe8 fernjuhalteu,
hi§ fajließlich innerpolitifche roibrige ^u«
fiänbeihm biefe SBaffe au8 ber^anb nahmen.
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S5en erften Seil, bei nur roenige Seiten

bei (Jtinnetungen füllt, bilbet etne für«
SelfiftBtogtaptjte beä ©eneralfelbtnarfdjallä

bii jum SBeltfriege. 3Bit fernen ibn l)iet

in treuer ^Pflichterfüllung alä ©olbat in

Sriejjä« unb grriebenäMiten, oon jeher ein

rüstiger unb befähigter Offizier. ®er
Sluäbrud) beä ©eltfriegeä finbet itm alä

ffommanbierenben ©eneral a. %. in ©an«
noner lebenb. 91ur roenige SBodjeu nad)
firiegäbeginn rujt Um baä SBertrauen feineä

ÄaiferS an bie ©pitje ber Gruppen nad) bctn

Often beä9teid)eä, roo ftatfe ruffifdje Streit«

träftc in Oftpreu&eu fengenb unb plünbernb
bie fd)it>aa)eu bentfd)en ©treitträfte immer
met>t jurürfbrängeii . SJlit feinem i f)tn betgegc«

benen ©eneralftabädjef Subertborff eilt er au
bie bebrängteyfront unb roenigeSage fpäter

erfährt bie Söelt feinen erften oernict)tenben

6a)lag gegen bie Muffen bei Dannenberg.
5Jn furzen, aufjerorbentlid) Haren .Hügen
[djilbert nun ©inbenburg feineÄriegfügrung
im Often, auf bie ljier näher einzugehen
mir unä oerfagen müffen, bie (Befreiung

OftpreuftenS, ben gelbiug in Sßolen, ber

nao anfänglichem 9tüdfd£)lage infolge aHju
großer }atjlenmägiger Ünterlegentjeit im
3at)re 1915 jur (Sinnafjme ber roefrrufft[d)en

tftftungen unb ber polnifdjen ©auptftabt
fütjrte, bie oergeblidjeu 91nftürme ber ruffi»

|d)en üKaffen gegen bie beutfdje Oftfront.

Dujitiifajen gibt er aud) t)'et uni> &a furz

feine 8nfid)t über bie 8lllg,emeinlage, über
bie poütifa>en unb milttärifd)eu 2luäfia)teu
b<* beutfdjen JBolfeä, fo j. SB. über unfer
Strbältni* }ur $onauinouacd)ie unb bie

Skrfäumniffe ber bcutfc&en SBolitif biefem
Snbünbeten gegenüber, Die oor ädern barin
bfftonben, bajj mir nia)t barauf brangen,
baj Oeftertetcf|«Ungarn alle feine SBolfä«

häftc für bie gemeinfame SBerteibigung

vorbereitete. $at er bieä boa) felbft am
meiften forooM bei feinem Oberbefehl im
Often alä fpäter alä 6-h«f oeä ©eneral.
ftabeä bitter füllen müffen, roie fdjioer fid)

biefeä SBerfäutniiiä auä ber gfriebenSjeit

in fetunben ber 9lot räd)te. äöenn er aud)
bie Sdjroietigteiten biefeä unfereä iBet»

biinbeten rtoUauf rotirbigt, fo tonn et

boa) nid)t umhin, ihm hier unb ba iöot»

würfe xu machen, bie oollauf gerechtfertigt

finb. ©nmpatbifd) berührt auch hi" Dcc

ruhige, feine, rein fachliche 2on. 9lua) über
bie aRarnefchlacht läfjt fid) ber ©eueral«
felbmarfchall auS. (Sr glaubt nicht, „ba|
eine einzelne Urfad)e bie ©djulb an bem
©djeitern unfereä grofjen,jroeifeHoä richtigen

Selbjugäplaneä trägt, „fonbern eine ganje
SReü)eungünftigerlSinroirfungen ju unferen
llngunften entfd)ieb. ,,9Jlit aller ®nt[d)ieben»
heü möchte id) mich aber babirt auäfpredjen,
bafs baä ©d)eitern unfereä erften Operations«

7*

planeS im SSeften groar eine fehroere ©efahr
für unä brachte, ba| babura) aber fetneSroegä

Die Fortführung beä Itriegeä füt unS au£>

fichtäloä gerooroen toar." (Sin ftarfeS, un»
erfd)üttetIict)eS SBerttaueu auf baä beutfdje

$«er fpricht auä allen feinen Sorten, ein

Vertrauen, baä aua) fpäterhin trog aller

SCBiberroärtigteiten'biä julegt unerfchüttert

geblieben ift. 9Benn er auch ben ©nbfieg
nut in einem Siege an bet SÖeftfTont ficht,

fo glaubte et boa), bafj pnäa)ft eine fö)nellc

iJlieberroerfung unfereS öftlia)en ©eguerä
baä ©egebene geroefen roäre, nachbem eiiu

mal baä fo)nelle t
überrafö)enbc 9tieber*

ringen ber geinbc im Söcften feit ber

SJlarnefchlacht mifjglücft roar. 3m ©egen« '

faß 3* oielen aJiilitärfa)riftfteu*ern, bie

unter $inroeiä auf baä roarnenbe Seifpicl

von 1812 eine oöUige Slieberjroingung

SRufjlanbS für unmöglich hielten, ift er für
eine [olche ftctä eingetreten, ba eä nur fo

möglid) roar> ö 'e ©anbe im Often frei ju
befommen jum ©a)lage gegen SBJeften, roo

bie @ntfd)eibung auägefoa)ten roerben

mugte.
@nbe 8luguft 1916 trat ©inbenburg an

bie ©pi|e ber Oberften ©eereäleitung. SBe«

oor er in bie ©chilberung ber ©reigniffe

eintritt, gibt er furj feine Sinbrüde roieber

über bie J&ecre unferer SBerbünbeten unb
ihre Führer, mit beneu er jufammenju»
arbeiten hatte, unb fdjilbert er bie politifa)e

unb militärifche Sage, in ber er bie Leitung
ber beutfa)en ©eerc übernahm. ©a)arf
roenbet er fid) gegen bie „$olenpolitit",

bei bet 2)eutfd)laub im Äielroaffer ber

S)onaumonara)ie fegelte, ja oon biefer ooll»

fommen inä ©djlepptau genommen roorben

mar. Söon politifchen tjragen hat er fid),

roie er beS roeiteren ausführt, fooiel alä

irgenb möglid) ferngehalten. „«Bebet bei

meiner Sätigfett in ben ljöheren tjübrer«

[teilen beä Oftenä nod) bei meiner ^Berufung

in ben 'jfiJirfuugäfreiä alä ©hcf öeä ©encral»

ftabeS. b«ä ftelbhecreä hatte id) baä SBe-

bürfnräjünb bie 5letgung, mid) mehr alä

unbebi»gt notroenbig mit gegenntärtigen

politifchen ((fragen ju befa)äftigen." 9lnberer=

feitä hQt ct pflichtgemnfj feine Vlnfd)auungen
bort zur ©eltung gebracht, roo bie »e=
ftrebungen anbetet unä nad) feiner lieber«

feugung „auf eine bebentlid)e Sahn
ührteu", unb hat bort zur Zat getrieben,

roo et „Zatenlofigteit unb Satenunluft zu
bemerfen glaubte", unb feine 9tnfid)t mit
aller ©djärfc oertreteu, „roenn bie ßrieg«

füljrung unb bie autünftige militärifd)e

Sicherheit meineä SJaterlanbeä burd) po«

litifd)e SJcafjuahmen berührt ober gar ge«

fährbet mürben." %enn mit ffledjt führt
jpinbenburg im 9Infd)lu| baran auä, ba|
^olitit unb Kriegführung nid)t ganj'fdjatf
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ooneinanbet gu trennen finb; „fie müffen
fidj im Jtriege, in bem iljre gäben taufenb»

fad; oerfdjlungen finb, gegenfettig ununter»
Brodjen ergangen." SDlit aller (Sntfcfjiebentjeit

tritt er ben oon gemiffer Seite auägeftreuten
©erüdjten entgegen, bie Oberfte fieereä»

lettung fei gegen SBeenbigung beä ftriegeä

geroefen unb Ijabe fidj allen grtebenä»

möghdjfeiten roiberfe^t. <Sr, Jjinbenburg,

fei ftetä für einen ^rieben gemefen, aller»

bingä nur für einen eb,renoolIen, wobei er

— unferer Slnfidjt nad) mit SRedjt — bar»

auf hjnwetft, baft er bem Sßräfibenten

SBilfon in feinen angeblidjen griebenS»

beftrebunjjen nie redjt getraut habe.

3m weiteren Verlauf feiner »arfteüung

Eübrt und ber 93erfajfer bann wieb%r auf
ia8 ©d)[ad)tfelb jurüd unb an ber $anb
beä SDletfterä lernt ber ßefer bie (Sreigniffe

beä AriegeS tennen. $n meiftergafter

Söeife oerftebt eä ber Sdjladjtenlenler,

bie inneren unb äujjeren .Bufammenhänge
ber militärifdjen Operationen in ben betben

lefcten Äriegäjahren bem geiftigen Äuge beä

ßeferä oorjufubren, ilm oertraut gu madjen
mit ben oielen fragen, bie mitbeftimmenb
gemefen finb bei ben ©ntfdjeibungen, oon
benen ber Slufjenftebenbe nur allgu wenig
SIfcmung fjat. 3b,m trat nur ber (Snberfolg
entgegen, er fah nur baä, roaä 5ßofitioeä

babei hieraus fam, ohne einen ©inblid in

bie 5fBertftatt beä geiftigen ßenferä ber

gewaltigen SBolfätjeere gu haben — unb
leiber aU ,u oft aud) nur baS ridjtige 33er=

ftänbniä für bie Sdjwierigfeiten, mit benen
bieienigcn nad) innen foroot)I wie nadj
außen gn tämpfen Ratten, bie oerantroortlid)

roaren für baS ßeben von SKitlionen, unb
benen bie ©idjertjeit beä SDaterlanbeä an«
vertraut mar. (Srft eine fpätere ©eneration
roirb ridjtig beurteilen unb mürbigen, roeld)e

geifttge (Spanntraft unb gfelbi)errnrunft

bagu nötig mar, bie SKittionen oon Streitern

ber oerlünbeten Bentralmädjte im SBeften

unb Often, in Italien unb auf bem SSaltan,

in Slfien an ber Sßaläftinafront, in ben
Jdjneebebedten Sergen beä flautafuä unb
in ben glüljenben Sanbroüften JDfefo»

potamienä gu lenten, roeldje ungeheuren
Sdjroierigfeiten unferc Oberfte ipeereä»

leitung überroinben muftte unb trofcbcm
e8 oerftanben hat, bie Söaffen ber Zentral»
mächte immer roieber gu glängenben Siegen
gu führen im ffampfe gegen bie brüdenbe
llebermadjt ber ©ntente unb Slineritaä.

Uuf bie ©ingeltjeiten ber triegerifdjeu

Operationen eingugeben, fönnen mir unä
erfparen ; bie beutfdjen JJrüflja^äoffenfioen
1918 geigen nod) einmal, roeldje Slngriffä»

fraft Dem beutfdjen $eere felbft nad; oier»

jährigem ftampfe innen>oi)nte. Slber bie

hauptfädjlidj auä ber «peimat importierte

Äriegämübigfett, auä9tuf$Ianb etngefdjlepp»

te {ReooIutionSbagiUen nagen bereits an
bem Jpeereätörper, alä ihn ber ©egenftofj
ber fteinbe Wnfang Sluguft trifft unb bie

beutfdjen Slrmeen in bie 93ertetbtgung wirft,

ja fie groingt, an eingehen ©teilen gurfld»

guroeicben. aber „unfere SBeftfront mar,
roenn audj infolge feinblidjer ©inbrüdje
mieberholt guructgenommen, nidjt burdj»

brochen. ©ie roanfte, aber fie fiel nidjt."

©o fdjilbert Apinbenburg unfere militärifdje

Sage (Snbe September 1918. %a reifet ber

3uTammenbrudjSBuIgarien8 eine breite ßüdc
in Die gefamte «ampffront ; unb Jejjt fängt
bie SKauer ber ^entralmädjte an, fdjneK

an allen Seiten abgubrbdeln : Älein»

afien, Italien, Sirol, überall erajeitern fidj

bie ßücten, Biä fdjßefjlidj ber 0. Stooember
bie leiste Stüfee gu Sali bringt, bie SBeft»

front. SBir rooHen febodj, beoor mir biefe

Sefpredjung fdjliefjen, eind nidjt unerwähnt
lafjen : bie gerabegu rüb^renbe 3)antbarteit,

mit ber Jpinbenburg in feinen ©rinnerun»
gen feineS ©eneralftabädjefS Subenborff
gebend, mit bem er 4'lj 3at)re lang in

treuerSufammenarbeit, einanber ergängenb
unb beiebenb, gum Seften beä beutfdjen

SBolfeä geroebt unb geroirft Imt. —
„9ladjridjtenbienft, Sßreffe unb SBolfä»

ftimmung im Söelttrteg" betitelt fidj ein

anbereä S8udj, baä für baS SBerftänbniS

ber oon ber Oberfteh ^eereäleitung gelei»

fteten Arbeit oon gro|er iBebeutung ifi.

Sein SJerfaffer ift ber oon oielen Seiten,

meift aber fetjr gu Untedjt ftart angefein»
bete Oberftleutnant SB. 91 i c o I a i , ber
roät)renb beä gangen SBeltfriegeä ©Ijef ber

Abteilung III b im ©eneratftab beä fjelb»

tjecreä mar, unb beffen SReffort ben 9cadj»

ridjtenbienft unb bie ^Jreffe umfafjtc. Sie
Abteilung leitete gunädj|t bie Spionage
unb bie Spionaaeabroebjc, fie blatte alfo bie

Aufgabe, iJladjrtdjten über ben ©egner gu

Sammeln unb gum ©ebraudj ber anberen
Ibteilungen gu bearbeiten, anbererfeitä ba»

für gu forgen, bafj ber %e'mb möglidjft wenig
9lad|rid)ten über unä unb unfere Sage erhielt.

3)er Sladjridjtenbienft bei unä mar oor bem
Ariege, wie audj ber 93erfäffer gugibt.nodj we=
nig auägebaut. ®ä fehlte ooraüem—wie bei

unä leibet oft — an bem nötigen @eü>,
bad für berartige Sadjen nidjt beroiHigt

mürbe, weil man biefen gangen Jladjriaj»

tenbienft für überflüffig bjelt. „Sdjmarge
<|onbä", über bereu »erroenbung feine

iRedjenfdjaft abgelegt werben tonnte, waren
Ijödjft unbeliebt, infolge biefeä SBerfäum»

niffeä mufjte im ftriege ber Stadjridjten*

bienft mit feinem gangen Apparat faft neu
aufgebaut werben, eine äufjerft fdjmierige,

unb natürlidj Jeftt boppelt foftfpielige ftuf«

gäbe, bie trog ädern jefct nid)t mefer fo
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geliSft roerben tonnte, nie nenn man fid)

tljt fd)on im ^rieben geroibmet bätte.

gmmet&in ift in biefet §tnftd)t banf bet

Srührigteit unb gerabeju fabelhaften 8fo>

beitStraft be8 SöetfaffcrS, bie nur berjentge

rictjrig ju beurteilen oermag, bet unter
ib^n gearbeitet t)at, aufjerorbentlid) oiel

geleiftet roorben, roenn mir aud) natürlich

niajt ben roeiten SBorfpruna. einjuf)olen oer«

motten, ben bte ©egner infolge itjreä feit

langem in gerabeju beroorragenber SSeife

ausgebauten ISRachridjtenbienftcS oor unS
DoiauShatten. 2mt SRed)t b^ebt ber 93er-

faffer Qeroor, bafj bie Arbeit bc8 9taa>
rtctjtcnbienftesS leiber oft burct) aüju leicht«

fertiges Benehmen unferer eigenen üanbö«
leute nod) mehr erfdjroert mürbe, baS bem
feinblid)en Staa)rid)tenbienfte, meift natür»
lio) ganj unabfidjtlict), feine Wrbeit er«

leichterte. 'SaS anbere gauptgebiet, ba8
ju bearbeiten bem SSerfaffer oblag, mar
bie treffe. 3n biefem ipuntte h»&en mir
aüeibingS nod) roeniger ©lücf gehabt als
mit bem 9lad)rid)tenbrenft. 1 ie8 (ag aber
jum grofjen Seil an ber UnbiSjipliniertheit

unferer Sßreffe, bie leiber aüju oft baS
nationale 3ntereffe hinter baS ber ißartei

ufro.gurürftretenltefj.Sltlerbingä haben aud)
bie SRilitärbehörben oft nid)t gerabc fehr

gefdjictt operiert. 93or allem aber fehlte

bet unS bte einheitliche ßeitung ber treffe.
3ebe Seh»rbe bearbeitete für fid) bie #ei-
tungen naa) ihrem ©efd)mad, Dtele 8lrbett

rourbe babura) boppelt unb breifad) ge-
triftet, unb bodj tarn für ba8 ©auje hctjltd)

wenig babei heraus. IJebe Sehörbe hotte
ihreipropaganbaftelle, bie eine mebr ober me-
mo« fruchtbare 9toUe fpielte, oft fogar mehr
®fl)aben anrid)tete, alä 9cu|en braa)te, mie
j. 8. ba8 „99ttro fflerg" be8 ©errn ffirj-

beiger, baS — rote mir bem SBerfaffer ju
feiner üBemerfung auf ©. 87 „oerraten"
tonnen — eine rea)t traurige Wolle fpielte.
— CefonberS in ber SBeeinfluffung ber au8«
länbifajen 5ßreffe ift mand)e8 oerabfäumt
warben; man (teilte ba8 SWilitärifdje in
ber Sehanblung ihrer SBertd)tetftatter ju
feht hetauS unb glaubte, bte Vertreter ber

oerfdfjiebencn Sänoer alle über einen flamm
fdjeren $u rönnen. (£8 fehlt und $eutfd)en
fben bie richtige ©rfenntniS ber Hölter-
pfgdje unb ihrer 9uSnu|ung. 2lber aud)
hier mufj ber Oberften $eere8leiiung zugute
gefdjrieben roerben, bafj e$ fid) für fie um
ein fo gut rote ganj neues SBetätigungSfelb
t)anbelte, bem fetne Slufmerffamfeit ju
(Renten man redjtjeitig oerabfäumt bitte.
3>sd) wir tonnen nid)t toeiter auf, bie

einzelnen gtagen eingehen, obroohl fid)
nod) fcht oteleS fagen liefje. 5)a8
9licolai'fd)e SBud) roirb hoffentlid) unferen
maßgeblichen ©teilen SBetanlaflung geben,

ba8, roa8 fid) roährenb be8 ftriegeS ald

mangelhaft herauSgefteHt hat, ju änbern
unb ju oerbeffern; benn leiber ift biefem

roidjttgen gaftor ber $olitit Bisher Biel

ju roenig Beachtung gefd)entt roorben.

ßiteratifebe 9tunbfd)au.
SBon !ßrof. 3)r. ©einrid) Srömfe.

„über baS ©rhabene unb Äomifdje"
hanbelte JJriebrid) £f)eobor 93ifd)er8
^abilttationSfajrift. ®cm erhabenen unb
bem Aomifd)en ift fein ganjeS ßeSenSroert

geroibmet. ^ier roie bort erroeift er fid)

alS SReifter. 9luf ^egel fufjenb, oerfafjt

er feine in ben ©runfattgen nod) heute

unerfd)üttette „Äfthettt''. Sbejeiojnenber

nod) unb jroingenber betunbet fid) feine

ffiigenart, Die S3erfnüpfung oon ©ebanfen«
tiefe unb MnfdjauungStraft, oon Jßtjilo-

fophie unb flunftlertum, in ben „@hate>
fpeare«S3orträgen" unb ben Mbbanblungen
über ?fauft. ©ein eigenes oid)terifaje8

©d)affen ftetjt, ohne erhabene &üge ju

entbehren, oorroiegenb im Reichen beS

^umorS, eineS häufen, fnorrtgen, geifteS«

ftarfen unb fprad)geroaltigen #umor3, ber

ihn hoa) über bie lanbeSüblid)en 9Bi|mad)er

unb an bie ©eite ber grofjen beutfdben

^umoriften fteUt : ©d)artenmaner8 93äntel»

lieber, %au\t, ber Sragöbie britter Xeil oon
Deutobolb 9llIegorioroitfd) äRtjftiftginSfD,

unb cor ädern bie pradjtooüe iReifeb»*

tanntfdtaft ,,9lud) @iner" finb lebenbige

3eugnine bafür.

9Beld)e @d)ä^e mir in feinem ©eifteSerbe

befigen unb rote fein* fie eS oerbienen, für
bie allgemeine Stlbung fntditbar gemad)t
ju roerben, roirb burd) jroet fd)öne Stteu»

ausgaben flar jum iöeroufjtfetn gebrad)t.

2: h e o b o r ftappftein oero^entlid)t

Stiebrid) theobor »if d)e rS «u8-
geroählte Söerfe in ad)t Seilen

(ßeipsig, ^effe & 93ecfer). @r btetet nid)t

alles mit ftrenger Sejttreue, fonbern holt
aus ben äßerfen baS ßebenbtgftc heraus,
bamit eS neu belebenb roirte. Ungetürjt

ift ,,2lud) ®iner" roiebergegeben, ungefürat
bte 0auftbid)tung, bie jugtetd) bte groß«

anigfte literarifd)c Satire ^eutfchlanbS
unb bei allem @d)erj unb ©pott ein SBeiöe*

gefang ift. ©agegen finb bie „2nrtfd)en

©änge" unb bie „ftdotria" gefid)tet. @tne
im Verhältnis jum ganjen SebenSroert

tnappe ?luälefe tonnte nur oon ben $rofa>
arbeiten geboten roerben

;
aud) bie einjelnen

©rüde mufjten fid), bamit auf abgefteettem

SRaum mögltd)ft SielartigeS jutage tomme,
mancherlei Aiirgungen gefallen laffen. So
lefen mir — o>eileid)t als roertoollften

Sßrofabeitrag — 58ifd)erS ©elbftbetenntniffe

105



„äHeinCebenSgang", bebeutenb als ßebenS»
unb ^eitbilb, bebeutenber nod) als (Spiegel

einet gang urroüd)ftgen, aufteilen unb
aufrichtigen SerfönlidTfeit, fo auS ben brei

SBänben „WlteS unb SteueS" unb ben ad)t

Seilen bet „Äritifcben ©änge" mand) ge»

haltooIIeS Stücf, oaju gahlreid)e anbeie
au* perfdjiebenen 3unbftdtten jufammen»
getragene Sieben unb Mbtjanblungen.
Jjmmer ift er aucbmit ber Qrebet ein SDcann
beS lebenbigen SBotteS, immer anregenb
unb feffelnb, nicht am roenigften bort, reo

er gum Söiberfprucb anregt. Söie fein unb
tief roeijj er ben Segriff Oed SnmbolS gu
beftimmen, baS 2öefcn beS SraumS gu
beuten, roie feffelnb oon feiner Weife nad)
©riedjenlanb ju ergäben, roie grofjjügig

unb treffenb baS ©eifteS» unb ©eelenbilb

oon S)id)tern unb Hentern gu geidjnen

!

93ermerft feien befonberS bie Söürbigun^en
[einer ßanbSIeute Uljlanb unb uRörtfe,

lie 2Ib^anblungen über $)aoib Jfriebrid)

Sirauf}, bie »Betrachtungen Uber ©oettje,

Sd)iUer, 3ean Sßaul unb ©ottfrieb Heller.

33erjid)ten mufjte ber Herausgeber roie auf
mandjeä anbete fo aud) auf groben auS
ber ttfttjctiC unb au« ben St)atefpeare«

bänben. ®od) fteHt er für einen etwaigen
ErgängungSbanb eine SluSlefe aud) aui
biefen SRiefenroerfen in StuSfidjt. $n einem
einleitenben Gbarafierbilb preift et in

gjroungooQen äöorten oor aQem ben freien

eift SßifdjetS, „ber jebe flited)tfd)affen^eit

baftte unb jeber Sapferfeit gefchrootener

SunbeSgenoffe" mar. iBejeid)nenbe Eingcl«

jüge jur Erfenntniä bet $erfi)nlid)!eit unb
eigene Äußerungen S3ifd)er8 bilben gute
Seigaben, 3m gangen ift biefe StuSgabe,

fo roenig fid) ber gor]d)er mit il)r begnügen
roirb, eine fajöne ©abc für weitere flreife,

roohlgeeignet, ben S)ia)ter, ben ©enfer,
ben beutfd)en SJtann Dielen nabegubringen.
Sud) ÜBifcber !ann uns ein ylotljelfer in

fdjwerer Qtit werben.
SSie fid) bei ifun pbiIofophifd)e Ergrün»

bung, Iiteratun»iffenfd)aftlid)e ftorfd)ung

unb lünftlerifdje Einfühlung oerbinben
unb gegenfeittg förbern, ja, roie er ben
©runbrijj einer 2>id)tung unb ihren 9luf»

bau nid)t nur Ubergeugenb batlegt, fonbern
aud) fulm in ©ebanten weiterbaut, tann
man am beften aus [einer grofjen $au\U
abtjanblung erfetyen, bie mit einem umfang»
reichen Slnljang oon ^ugo 0atf eub, cim
herausgegeben roirb. („©oet()eä Sauft"
oon 3 rieb rieb, Sbeobot S3rfd)et.
#roeite, erroeiterte Sluflage. Stuttgart unb
»erlin, <&. ©. Eotta, 1920.) Äemer Imt
mit gröfjerer SBerounbernng unb Ehrfurd)t
oon Den älteren Seilen ber Dichtung ge«

fprod)en, feiner aber aud) fo unerfd)roden
gegen ben einfeitigen Alaffi|iSmuS, bie

ÄUegorifterei, ben SDlangel an f)oliäfd)em

SEöagemut, bie Spraeboerfchnörfelung ge-

rümpft, bie nad) 93ifd)erS ÜJleinung bie

gortfefcung fdjäbigen. SBte ibeit er aud)

übetS 3kl b^inauäfdjiefjen mag, fo ftetjt

fein SBett bod) in bet etften SReilje ber

gefamten gfauftliteratur, unb roenn man
bebenft, roie oft feine Sdjlüffe über bie

EntftehungSjeit einer Stelle burd) bie Ent»

bedtung beS Urfauft übettafd)enb beftätigt

roorben ift, roirb man aud) an feinen

Söerturteilen ntd)t od)tloS oorüberge^en.

JJaft alle 9luSeinanber|e|ungen, aud) bie

über anbere Srfjriften ber gauftlitetatut

^aben nod) heute Sebeutung; befonbeiS

gilt bie8 aud) oon ben eingeftteuten all«

gemeineren Setiadjrungen, roie etroa übet

ben Unterfd)ieb beS SnmbolS unb ber

ÄUegorie. 3)er oorliegenbe Sanb Bereinigt

SBifegerS Hauptioer{ übet ©oet^eö tfauft,

„9ceue Seittäge gur Äritit beä ©ebitf)ta"

unb bie gerjaltoolle Slb^anblung „3"t
Sl-etteibigung meiner ®d)rift". 2>er &ti>

ausgebet erörtert im Stnfjang grünblid)

unb anregenb einctfeitS bie einheitlichen

ßeitgebanten, bie bet ©efamtatbett @^
träge unb 9Bert oerleihen, anbererfeitS iaä

terhältniS oon Sifd)erS Ergebniffen gu

ben burd) ben Urfauft gewonnenen 9fuf«

fdjlüffen. Er geigt tlar, roaS nnbefangene
liefet getn untetfdjteiben roerben, bafj

biefein Söerfe ein bauernber 5ßlaö in ber

gauftforfd)ung geftd)ert ift.

3>ie „©efd)id)te berreligibfen
3>id)tung in Deutfd)lanb" oon

«. H-Äober (Effen, ©. ®. »aebefer,

1919) ift roeit meht als nur eine ©efd)id)te

ber ftrd)lid)en ®idjtung. 6ie erfennt feine

tonfeffioneUen ©d)ranfen an, gefd)roeig(

benn, bafj fie fonteffioneHe S-oede oerfolgt.

Sie rata, ohne SBoUftänbigteit beS Stoffe«

m erftreben, grunbfäglid) alle bidjterifdjen

fiunbgebungen umfoannen, in benen bie

93erfönlid)teit mit bem übcrperfönlufien,

baS ^eitlid)e mit bem Eroigen ringt Et)er

ift bie ©tenge gu roeit als gu eng ge«

gogen. S)aS aBetf ift oon h»*»« S»0'14

unb mit gtünblidjet Sad)tenntniS ge«

fd)riebcn. ES oerbinbet ©elchrfamfeit mit

feinfinnijgct, oft eigenartiger S)arftettungS«

8abc. H(«uf>8 ro«10 öct ge>tlid)e jufammen«
ang bem fad)Ild)en geopfert, l)äufig aud)

ber ©eaenftanb roeuiger bargeftellt alä

mit getftooüen JRanbbemertungen um«
febrieben, fobafj baS Sud) jebcnfaUS niebt

als Überficht ober Einleitung gelten roill,

fonbern beim iJefer Äenntniffe DorauSfe^t

ober bod) eine Ergängung burd) anbere

SSerfe erforbert. 2)ie umfangreiche ®ar«

fteüung, bie oon ben Anfängen ber beut-

fd)en »id)tung bis gur ©egenroart fübrt,

oerroertet mit gutem Urteil bie Ergebniffc
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bet bisherigen gorfchung unb fteUt gugleicb

mit U)ten neuen ©ruppierungen unb
^Bedungen ein burdjauS neues unb felb*

ftänbigeS Unternehmen bar. Sie mürbe,
roenn eS bet SRaum erlaubte, gu mannen
AuSeinanberfetmnflen im etngelnen Slnlafj

(leben, Sehr anetfennenSroert ift ber 93er»

ud), bie teligiöfe Dichtung im otogen
Sufammenbang beS geiftigen 2eben8, bet

philofophifdjen unb lultutgefcfjicbtlichen

(SntnncfTung gu geigen. So rohcb bie

2itetatutgefd}id}te gugleid) 3beengefchid)te.

©langpunfte bet ®arfteÜung finb unter

anbetm bie Abfdjnitte über bie SDlarien»

minne im ÜJlittelalter, übet fllopftocf, bie

Stomantit, Hebbel, SJtiegfche, foroie aud)

baS ßapitel über Steligion unb $idjtung
ber ©egenroart. 3ft ba8 9öerf nicbt im
geroöt)n[id}en ©inne erbaulich, fo gibt eS

bodj mehr alS blofje {Belehrung. ©8 führt

gu ben Quellen, geigt bie SBirtungen ebler

©eifteSfräfte unb ftrömt felbft belebenbe

flraft au8. ©8 oerbient mit notlem 9ted)t

bie SBegeidjnung, bie eä aI8 Untertitel

trägt: „(Sin Seitrag gut ©ntroidlungS»

gefliehte bet beutfdjen Seele."

3)ie etnpfeblenStoerte „@efd)id)teber
b e u t f cb e n 3>id)tung" oon $ani
91 ö h I (üeipgig unb ©erlin, 93. ©. Seubner,
1920) ift in britter, oerbefferter unb bi*

auf bie ©egenroart fortgeführter Auflage
erfdjienen. Sie roitt lein 9lad)fchlageroert

fein, fonbern befdjränlt fid) in erftet ßinie

auf bie aud) heute nodj lebenbigen ober gu

neuem Seben gu erroedenben Schöpfungen
bet beutfdjen Literatur. Diefe roerben

eingeljenb, mit fixerem Urteil unb im
3u|ammenb

/ang mit ber allgemeinen

©eifteSgefdjichte bargefteüt. Auch ber ©in«

flufj beS AuSlanbeS roirb gebübrenb be=

rüdfidjtigt. 93ei ber Anorbnung beS Stoffes,

bie im gangen ftraff unb überficbtlid) ift,

überrafajen einige 8ühnt)eiten. 98a8 hat

jum 93eifpiel Äörnet untet ben Anfängen
beS SRealiSmuS gu tun? SBie baS gange
SBert geigt aua) bie ®arftellung ber ©egen»
wart guten ©efdjmad, boa) tommt nid)t

ted)t gum AuSbrud, bafj ber Strom bet

neueften SitetatUt bodj unenblid) oiel mehr
©eilen umfafjt alS bie biet au8gefd)bpften,

auch fofdje, bie Don beträchtlicher Ätaft
unb ©ittung finb. ®er ©ehalt beS gangen
SSerleS ift oon roiffenfdjaftlichem ©rnft,

ber Vortrag oon jugenblicfcer jjfrifdje erfüllt

© 1 nft Anem filier gibt in feinem
9)ud) „Sd)iller unb bie ©chroeftern
oon ßengefelb" (3)etmolb, SDietjer,

1920) eine gute @d)ilberung oon Schillers

Verlobung unb ©he, ein ItebeooUeS 39ilb

be8 $aufe8 ßengefelb unb feiner beiben

ungleichen £Öd)ter, ber garten ©harlottc

unb bet leibenfdjaftlicfjen Äaroline. $ie

SJatfteEung ift ooH ©rünblicbfeit unb
SBätme. uftandje.tRätfel, bie befonberS bet

©harafter ber älteren aufgibt, fönnen
freilid) auch hier nur neu betont, nidjt

gelöft roerben.

Unbebeutenbet ift eine Abbanblung oon
Arthur 9* ebb ein mit bem fitel:

„S t u b i o f u 8 ©oetbe in 2 e
t p gi g

unb Strafjbutg" (ßeipgifl, ßeipgtger

93erlagä.unbflommiffion8«93udjbanblung.)
* •

*

9ladjbem 9llejanber o. ©leid)en«
Stu^ioutm im oietten 99anbe feinet

gtofj angelegten ©ittengefcbicbte, bem
„SRitterfpiegel , bie oomebme Söelt im
tomanifcben SÖlittelalter bargefteQt Ijat,

bietet er jefet ein buntfarbiges unb oiel*

geftaltigeS Ußofailbilb oon ber flultur be8
oierge^nten unb fünfgebnten J[abrbunbert8
unter bem Xitel: „5)ie gotifdje ffielt"
(©tuttgart, Julius ^offmann, 1919.) gffit

biefen ^t^oofchnitt, ben bie Äultur« unb
Siteratutgefcbichten gerobbnlidt) etroa8 ftief«

mütterliaj bebenfen, ift feine Arbeit be-

fonberS roiHtommen, bier mar fie geroifj

aucb mit befonbeten ©djroterlgfeiten oer»

fnüpft. 3lia)t eben bequem mad)t ber

SJetfaffer e8 feinen Sefern, roie fd)on bei

jenem Sanbe betootgeboben rourbe. Sine

fcfiiet unfibetfebbate Rulle oon ©ingelbeiten

rottb gegeben, obne oaf} immet bie gtofjen

ßinien fiebtbat roerben. 9Ber fid) aber
ernftljaft in baS SBerl oerfenft, roitb biefe

fpüren obet felbft ergangen fönnen. SBon
ben Slnfängen oer im 5tomanifd)en oer«

rourgelten ©otif fü^rt e8 unS biS gum
legten beutfcben SRitter, SRarimilian, unb
gum legten frangöfifcb,en, bem ©djäferfBnig
9len«j. alle roidtjtigen ffitfdjeinungen be8
bäuSlic^en unb öffentlichen SebenS roetben
in ben ffreiä bet fflettadjtung gegogen,

9üirtfa)aft unb ©taatSfotm, ^anbel unb
©eroerbe, ütcbUdjeS Seben unb ©elebrfam-
leit, 3Robe unb Sport unb befonberS bie

formen ber ©efeüigleit in allen ©tänben
mit ihren heften unb Spielen, ihrem ffle»

g)ma& unb ©eift. Slm liebften roeilt bet

etfäffet im füb liehen unb roeftlid)en

©uropa, in Italien, granfreid), Surgunb,
ffingtanb. 93erbältni8mäf}ig tritt 2>eutfch>

lanoS Anteil gurücf, obet feine Äultut roitb

in bet $auptfad)e nut als Slnbä'ngfel obet
©eitetbilbung bet Äultur ienet fiänber
geroürbigt, rote eS an einer für ba8 gange
3Berf begeichnenben Stelle ^ei%t: „9tur
innigfter Qufammenfchluf} mit bem SBeften

unb Süben förberte 3)eutfchlanb8 ©ilbung,
Slnfefien unb ©lücf, oon biefem ®influ|
loSgeriffen unb öftlicfien SBirfungen preis«

gegeben, hört eS fett jeher auf, an ben
ffortfehritten bet #ett teilgunehmen." SWan
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möchte ba8 eigentümlich ©eurfdje, an bem
e8 neben bem ßefjngut nid)t gefehlt Bat,

gelegentlid) mefyc tjeroorgel|oBen fegen.

man Braucht nur an bie trog fremben
fteimS erftaunlid) felBftänbige unb begetdj«

nenbe ©rfdjetnung ber beutfdjen 9Jtnfri(

gu erinnern, bie gerabe in bem t)ier 6e»

|anbelten .Heitraum eine ber ebelften

©litten be3 beutfdjen flulturleben« bilbet.

Um fo meljr tnujj aber aud) betont roerben,

bajj ba8 feingeiftige 9SeltBürgertum, ba«
im amttelalter bie BBIjeren ©efellfd)aft8«

fd)id)ten 9Beft« unb 9Jlitteleuropa8 oerbanb,

feiten mit fo guter ffennerfdjaft unb in

fo fünftlerifd)er JJorm baraefteHt roorben

tft. HRän barf auf ben ©djlufjbanb be«
grofjen 8Berfe8, ba8 ben $lu8ttang unb bie

SBenbe be8 2JiittelaIter8, ba8 fünfget>nte

Sfafirljunbert, Be^anbeln foH, mit freubiger
Spannung fairen.

ftenntniäreid) unb mit mafrooHem Urteil

roürbigt SDlanfreb ©djneibcr ben
„@jpreffioni8mu8 im 3) r a m a"
(Stuttgart, 3uliu8 $offmann), ntdjt oer«

füdt Berounbernb unb nid)t faltfinnig ab«
predjenb, fonbern al8 einer, ber nerfteljen

lehren roiH, inbem er befonberä geigt, burd)
roeldje SBurgeln bie en>refftonifttfd)en

®ramatiter mit früheren AunftricBtungen
oerBunben finb unb worin fie fid) obn
ib,nen unterfd)tiben. $ie ftare unb fiebere

3)arftetlung fann gute Sluftlärung jenen.
S)le ©d)rift be8 ^efuiten 3af ob Oner«

man8 „Stoman, Xtyeater unb
Äino im neuen S) e u t f d) l a n b"
(greibutg i. ©t., Berber, 1920) gibt nid)t

nur ertounfdjten Stuffdjlufj üBer bie Stuf,

faffung in ben oom ©erfaffer oertretenen

Areifen, fonbern enthält aud) fadjlid) für
greunbe unb ©egner mandje Bead)ten8=
roerte ©emertung.
Dtto^jellingljauSIjat einen neuen

Sanb feiner „©iBIiottjef roertootter S)enf«

roürbigfeiten" erfdjeinen laffen. .,© e e t

«

Ionen. (Seine ©erfönlidjfeit in ben 8luf«

geid)nungen feiner Seitgenoffen, feinen

©riefen unb Xagebürfiem". (greiburg i.

!Br., Berber.) $>a3 mit groger Sorgfalt
jitfammengefteDte, mit gatjlreidjen furgen

Erläuterungen oerfet)cneSSerf erfüllt feinen

Smedt in befter SBeife.

. „8? t a n g ®d)ubert8 ©riefe unb
© d) r i f t e n" oeröffentlidjt 0 1 1 o © r i d)

3) e u t f d) „mit ben geitgenöffifdjen ©ilb*

niffen, brei $anbfd)riftenproBen unb an«
beren ©eilagen" (9Hünd)en, ©eorg SJtüHer,

1919). Sin .jßatjl nid)t groj, aber reid) an
feelifdjem ©eljalt, gemäßen bie ©riefe

tiefen (StnBlid in ba3 ©d)affen be«
ßünftlerä, in ba8 ©emüt eines guten
unb grofjen 2Jtenfd)en.

<Srnft3Baffergier;er, beffen fprad)»

roiffenfd)aft[td)e SBerfe an biefer ©teile

TOiebcttjolt geroürbigt unb empfohlen
roorben finb, ergreift ba8 33ort im „ftampf

f
legen ba8 §fa(fd)e, ©djroerfälüge, ®e»
djmacHofe unb Unbeutfdje", inbem er

einen Heinen groecfmä&igen Söegrocifer

unter bem Xitel: „@d)led)te8 $ eutf <b"

(©erlin, gerb. Tümmler, 1920) ljerau8gint.

<5r fud)t in guter S>arfteüung baä ©prad)=
gefügt gu leiten unb gu oertiefen, unb
roenn er nid)t oiet 9leue8 vorträgt, fo
gibt er bodj überall gute unb anregenbe
©eleljrung, Sie er burd) niete ©eifpiele au8
3eitung8Berid)ten, ©erorbnungen, ©üdjern
niirlfam unterftü^t.

Stur angebeutet roerben (ann bjer ber

©eift unb ^nbalt eine« roiffenfdjaftlidjen

38erfe8, in bem 5)anib ©in^orn auf
pljilofopb^ifdjem ©ebiet roieber einmal einen

erften «In ang mad)en roiH. ©r fud)t gu
geigen, bafj e8 Bisher nod) feine roatjr^aft

p^ilofop^ifdje ®efa)id)te ber Sßfjtlofopljie,

fonbern nur p|tlofopbifd)e ßiteraturge«

fdjtdjten gegeben Ijabe, unb roiH al8 erfter

erfämpfen, roa8 er feinen ©etradjtungen
al8 UeBerfd)rift gibt: eine JBegrttnbung
ber ©efd)id)te ber©|ilofop|ie
al83Biffenfd)aft" (Sien unb Seipgig,

SSil^elm ©raumüüer, 1919). ©r ift fdjarf«

finnta. im 5B8iberlegen, inbem er fid) mit
fd)neibenben SEBaffen gegen ben „©fndjo«
logi8mu8", gegen bie "SarfteHungSart oom
©efid}t8puntte be8 „©lofjfuBjeftinen", be8
„©loBinbioibueHen", gegen bie fulturge»

fd)id)tlid)e ©|ilofop^iegefd)ict)te unb anbere
SRid)tungen roenbet unb fid) auSfü^rlid)

mit geller, $ilt|en, 9Qinbelbanb, (Ridert,

puffert au8einanberfejt. 3m Slufbau be8
Öleuen fd)eint er mir nid)t gang biefelbe

©tärle gu beroeifen. 3n °en pb,ilofopb,ifd)en

ße^ren follen „bie in ijjnen gefegten
Söirtlidjfeiten" gefe^en, bargefteut unb
beurteilt roerben. wa8 er fud)t, ift im
©egenfag gu allem 9telatioi8mu8 unb „im
©inflanß mit ^egel : bie abfolute ©efd)id)te

ber ©tjilofop^ie". ©o gehört aud) bieä

5E3erf gu ber immer ftärfer roerbenben
SRidjtung, bie, roie mir fdjeint, mit SRedjt

benSRuf: „Qurüd gu ^eael!" ergebt, ©ie
ber ©erfaffer anbeutet, ift biefe8 ©ud) im
©runbe nur (Einleitung gu einem gefd)id)t«

lid)en SEöert in bem ©eifte, gu bem er fid)

Ijier belennt. DJlbge ba8 grofje Unter«

nehmen gelingen 1

Unoerlangte 3Jtanuftripte fenben mir nid)t gurüd, roenn iljnen nid)t jRüdfpotto Beiliegt.
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Profeflor Dr. Cudwig Stein:

flie entsteht der Staat?

35er Staat [teilt eine b>b> unb eben barum feljr fpäte (EnttDicflungs*

ftufe ber totalen (Enttotdlung bat. 3m 2BilbIjetts5uftanbe bet 9Renfd)b>tt,

ia felbft auf ben erften (Stappen ber SBarbaret, tft jenes totale Aggregat,

bas mir Staat nennen, nod) obHig unbetannt. 3« gwßen 3ügen läßt

fid) btefer (Entnridlungsproseß, tote tä) il)n tn meiner „tollen &rage im

fitste ber ^Bljtlofopljte" barftelle, fo lennjeidjnen : 3n ber Sßertobe ber

SBilbljett ^etgt menfdjltdjes 3ufammentöirlen „©emetnfdjaft", unb ber

Regulator biefes 3ufammemDtrfens ift ber 3nfttaW- Stuf ber Gcntoid«

lungsftufe ber ^Barbarei, tote bie Sftfdjer*, 3äger= unb nomabtfterenben

&trtent>ölfer ifia barftellen, gibt es bereits „©efeUfdjaft", beren ÜRegu*

lator roieber bie überlieferte Sitte ift. (Erft bie Seßljaftmadjung unb

SBerteibigung bes otfupierten ©runb unb SBobens erßeugt jene ötoangs«

roetfe äußere Siegelung, bic mir „Staat" nennen. 2He Urformen von

Spradje, 9ted)t unb Sitte, nrie fic fid) bei beginnenbem 3ufammentt)ir!en

unb aQmäljlid) immer engerem Slnetnanbergliebern bes totalen Ge-

webes Ijerausgeftalten, führten 5unäd)ft ju einer ©efellfdjaftss
bilbung, aus roeldjer ftd) aisbann im Saufe vieler Generationen unb

infolge bes 3ufammennrirfens saljlretdjer, bie 3"tegratton förbernber

(Einflüffe bie b.öbere unb feingeglieberte Strultur bes S ta a t s gebilbes

berausenttoidelt. Unter „©efeUfdjaft" (focietas) Derftelje id) mit SRorgan

ein lebiglid) auf 3nbitnbuen fid) aufbauenbes unb beren gegenteilige

Besteljungen burdj Sitte unb Xrabition äußerlid) regelnbes S3erbültms

bes 3ufammentr>irtens, toäbrenb id) mit Staat (ctmtas) eine auf bie

Stdjerung oon ©runb unb Stoben, fotoie 33efd)üfcung oon 2eben unb

(Eigentum nad) innen unb außen abstelenbe, mit 3töangsgetoalt aus*

geftattete 3"ftitution besetdjne. Unter 3ugrunbelegung biefer Definition

lann es nid)t 3metfelb>ft fein, baß bie „©efetlfdjaft" bas 5eitltd) frühere

©ebilbe ift, toeldjes ber Staatenbilbung vorausgeht unb btefelbe oor=

bereitet.
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2tber aud) bie ©efeflfdjaft ift ein Ißtius nut gegenüber bem Urfprung

bes Staates, jebodj lein abfolut ©rftes. ©s fjat jid)erlidj eine 3cit ge=

geben, ba es nod) nidjt einmal ein fo toderes fojiales ©eroebe, urie bie

primitioe ©efetlfcfjaft es barftellt, gegeben ^ot. 2)a ober aud) bqmals

fdjon trgenb toeldje Bestefmngen 3ttrifdjen 3Jtenfd)en beftanben Ijaben

müffen, fo Ijaben toir biefe als Hnterftufe ber ©emetnfdjaft
gefennaeidjnet unb iljr ben Snftf"** ber Selbfterljaltung als Stegulotör

beigefellt. 2)enn bie blojje Slnfammlung oon 3nbtoibuen 3U einer ©ruppe

bilbet barum nod) leine ©efettfdjaft. Sine foldje bebingt otelmeljr au&er

ber Siebeneinanberlagerung nod) ein, toenn aud) nur inftinftioes 3 u =

fammen toir fen ber einseinen 3nbioibuen jener ©ruppe. 3>m Mr«

juftonb ber SBilbljett ober, bo jebermonn in rubimentärer SBetfe feine

SBerfseuge felbft oerfertigte unb feine ÜRaljrungsbebürfntffe auf eigene

gauft befriebigte, u»ar bos 3ufammeno)irfen menfdjttdjer Snbioibuen,

toenn überhaupt oorfjanben, ein äujjerft geringfügiges unb führte eben

barum tooljl nod) faum ju einer bie 9Irt bes 3ufammennnr!ens burdj

Sitte ober 5Red)t regelnben ©efellfdjaft. Der Irieb 3ur Selbfterfjaltung

reidjt auf biefer Stufe oofltommen aus, bem Äampfe oller gegen alle

$>alt gu gebieten. Die Digger* ober ©fjaeoinbianer in Sübamerifa sunt

Betfpiel, bie auf ben ©ebirgen ber Sierra STCeoaba in fr>öf)ten serftreüt

toofmen unb fidj nur oon SBurseln unb Heinem ©etier näljren, fielen

fosial nidjt oiel Ijöljer als ber Örangutong, fofern iljnen j e g I i d) e fo*

3iale Drganifation abgebt. „2lHe ©rfdjeinungen ber fperrfdjfudjt aouräeln

in ber Slrbeitsfdjeu ber SRenfdjen" (SRafcenljofer). ©s gibt Sluftralneger,

fteuerlänber unb Bufdjmänner, bie fein ©igentum, aud) (ein totteftioes,

fennen, roeil jte feinen Begriff oon einer 3ufunft, leine Borfteflung

oon einem morgenben lag f)oben unb barum natürlid) aud) fein 5Be-

bürfnis bes Sparens für bie 3ufunft befifcen. Slllc biefe Stämme ftef)en

f)eute oermöge jener 5lrbeitsfdjeu, toeldje audj Büdjer (©ntftef)ung ber

Bolfstotrtfdjaft) als toptfdje ©tgenfdjaft un3ioüifterter Stämme Ijin*

[teilt, nod) lange nidjt auf ber fosialen Stufe f)öb>r enttotdelter liere,

ioie beifpielsroeife ber Slmeifen, Bienen unb Biber, mit iljrer tounber*

boren gefellfdjaftüdjen Drganifation, bie nidjt blofe bas betoegtid)e

Brioatetgentum fennt unb refpeftiert, fonbern fo fomplisierte ©in=

rid)tungen toie bas Sluffparen für beftimmte So^t^eiten beftfct, ja

fogor einselne fiafter ber SDlenfdjen mitmad)t, u)ie Sflaoerei, Diebftaljl

unb (£iferfud)t, ober, toie ©fpinos behauptet, felbft einen genriffen ßurus

treibt. Sef)r oiele Stere, tote Bogel, J>unbe, Slffen, fiötoen Ijaben aud)

fdjon einen, toenn aud) nur prtmitioen Begriff bes Brioateigentums dn

©runb unb Boben, toie bie etferfüdjttge Berteibigung if)rer Sfefler,
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£>öl)ten unb Kütten beroeift, roöBrenb eine ganse SleiBe oon totlben

Stämmen, rote bie 3nfulaner auf 33orneo, 33ufd)männer unb Slufttal*

neger, nod) leine £ütten Bauen, oielmeBr in natürlid)en £öBlen ober

Sutten Sd)ut{ gegen Ungeteilter unb »Übe liere fud)en. liere fennen

©emeinfdjaft, tote ber 2>nfttnft, b. B- bie Siegelung oon i n n e n, fie oor*

fd)retBt, aber roeber ©efellfdjaft nod) Staat, beten SlJterfmal bie fi u & e r e

Regelung btlbet. 33on Xierftaaten 3U fpred)en, ift unsuläffige Analogie.
v

Denn eine äu freie unb bifaiplinierte 3roangsgetoatt fennen nur
SJienfdjen. ©s fann baBer nur oon Itergemetnfdjaften, niä)t oon 2iei»

ftaaten bie SRebe fein.

©ibt es aber Beute nod) Stämme, bie in iljten Slnfäfeen 5ur ©efell*

fä)aftsBtlbung hinter ber fojialen Drgantfatton $6tyx eninriä*elter Xiete

eiBeBltd) 3urüdfteBen, }o barf es nid)t rounberneBmen, bafr bie Ur=

menfdjen, oon beren 3ufammenleBen uns bie Büttgen geuerlänber

etroa eine tetbttd) sutreffenbe 93orfteHung 3U geben oermögen, ein 93e=

bürfnts nad) gefenfd)aftlid)em 3ufammenfd)tufj nod) garnid)t empfanben

unb barum einen foldjen aud) nid)t etftrebten. Sie SBeoölferung mar auf

jener gefd)led)tsgemeinfd)aftlid)en Stufe aus pBrjftologtfdjen ©rünben
eine fel)T bünne, bie Arbeitsteilung, roenn überBaupt oorBanben, eine

gans rubimentäre, fo* bafc feine innere ÜRöttgung 3ur ©efeltfd)aftsbtlbung

oorlag. So »ermtffen mir nod) B««te bei ben ©sfimos, bie bei bünnet

Seuölterung fct)r jetftreut oon einanber leben, ieglid)e Spur ftaatlid)et

Drgantfatton.

Den erften Sä)ritt jur ©ntfteBung ber ©efeflfdjaft Bilbete nad)

Morgan ber Übergang oon ber Slutsoerroanbtfdjaftsfamtlte jur

$unatuafamtlie, befonbers aber ber roettere Übergang jur ^ßaarungs-

familte. Denn jefct fanb auf ©runb ber günftigeren pBoftologifdjen 93e=

bingungen ein fo rapibes 9lntoad)fen ber SBeoölferung ftatt, unb bamit

toar bie STCotioenbigfett einer größeren Slrbeitsteilung fo unabroetslid)

gegeBen, bafe man oBne eine fd)ärfere Umgren3ung ber 2Jtad)t= unb

RedjtsfpBäre ber einseinen ©lieber ber ju immer fefterem Aggregat ftd)

triftafltfterenben gamtlte fd)led)terbings nid)t meBr aus3ufommen oer-

mod)te. ©s ooll3ieBt fid) alfo in biefem ©ntundlungsftabtum bes

SDtitofdjengefdjledjtes ber überlang oon bem regellofen 3uftanb ber ©e-

meinfdjaft 5U bem roeltBiftortfä)en Aft ber ©ntfteBung ber Urgefellfdjaft

ober ©ens.

Die Urgefeltfd)aft ift nad) SDlorgan jenes primitioe ffiefellfd)aftsgeBilbe,

roie es sum erften ÜJtale auf ber Unterftufe ber Sarbarei etroa entfteBt,

unb beffen £enben3 barauf gerietet ift, bie 93e3ieBungen ber burd) 93luts=

öenoanbtfd)aft oerfnüpften ©lieber einer gamtlte burd) Sitte unb ftiH*
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Ifdjroeigenbes tiberetnlommen feftsuftellen, foroie ferner bie ftrtfte Sin*

baltung ber vereinbarten gegenfetttgen Siebte unb $ßfltd)ten 5U über*

xoadjen. Die alte ©enttloerfaffung, roie |ie SRorgan am urfprüngltdjften

bei ben 3rofefen, befonbers bem Senefaftamme, ausgeprägt finbet, bat

etroas ergaben ©infad)es an jtd). Die Vorteile gefellfd)aftlid)en 3«*

Jammenroirlens treten ba beutliä) tytvot, roäljrenb bie 9lad)teite bes*

leiben, tote roir fie unter „ber £errfd)aft bes 3wemonieHs" oielfadj

bitter empfinben, laum 3um a3orfd)ein lommen. 35er Hnterfd)ieb8roifd)en

3>en Snbiuibuen ber ©ens unb uns heutigen ließe fid) etroa folgenber*

maßen formulieren: iene batten bei Ujrer Stlaoenarbeit nod) b>b* gret*

b>tt, roäljrenb mir bie Silasen unferer gretbett ftnb. §atte jener [eine

Arbeit oerrid)tet, fo mar er ein freier SDtann; ber gebilbete (Europäer

hingegen, ber unter ber iperrfdjaft bes 3e«montelIs lebt, ift ein fort*

roä$renber SHaoe besfelben. SBir bören bloß bas Äettentaffeln unferer

6!laoerei nid)t, toeit roir uns oon Äinbesbeinen baran geroöbnt fyibtn

unb infolgebeffen gegen biefes ©eräufd) ebenfo roenig empfinbtid) ftnb,

rote etroa bas D$r bes Sd)miebes gegen bie £ammerfd)läge. Stber in

9BirfIid)feit ftreifen roir bie Sflaoenfette bes 3eremonteHs niemals ab;

roir oermögen fie ntdjt einmal im gebeimften Kämmerlein ganj abju«

legen. Gegenüber ben unjäbligen Reglementierungen bes 3ftcnfd)en

unfern Äulturfoftems bot bie alte ©enttloerfajfung etroas b«oifd)

freies, antil (Einfaches. 35er grtebensoorfteber (Sadjem) roirb ebenfo

roie ber Äriegsbäuptling jeroeilen oon ber gefamten ©ens geroäblt.

Sßriefter unb Stammeshäuptling ftnb auf biefer Stufe nod) Korrelate.

Die grauen roaren fttmmberedjtigt, ba fie bei bem in ber ©ens oielfaä)

geltenben SDlutterredjt bem SDlanne ntd)t unter«, fonbern eljer über«

jjeotbnet roaren. grtebensoorfteljer unb Häuptlinge tonnten, roie ge*'

joäbtt, fo aud) burd) allgemeines Stimmrecht abgefegt roerben unb

nabmen bann it)rc frühere befd)eibene Stellung ein. Die ©be o>ar

«yogam, b. b- man burfte nur außerhalb ber ©ens beiraten; bas

<©rbred)t roar nad) bem 3Jtutterftamm geregelt, fo ßroor, baß bas 93er*

mögen SBerftorbener ÄoHeltioeigentum ber gefamten ©ens blieb. Jeber

©entilgenoffe roar gebalten, für ben anbern mit ©ut unb ßeben einau=

fteben. SBurbe ein ©entilgenoffe oon einem gremben erfdjlagen, fo

mußte bie gefamte ©ens 231utrad)e nebmen. ©mein 9tieberfä)lag biefer

alten ©entiloerfaffung begegnen roir in ber in Unteritalien oielfadj

beute nod) berrfd)enben „SSenbeita." SJlan barf fid) nidjt über ben bemos
fratifd)en 3ug rounbern, ber bie ©ens ausseidjnet. SBar fie bod) ber

unmittelbare Ausfluß bes Urtommuntsmus. ©s ift baber nur natürlid),

baß ber Sßroaefe ber Differen3ierung nod) nid)t erbeblid) oorgefd)ritten

118



Hie entsteht der Staat? Cudwig Stein

fein tonnte. 3)ie erfte gefellfd)aftlid)e Sdjeibung unb eine oietfad) baraus

«ntfpringenbe feinbfeltge Spaltung Döllstedt fid) 3toifd)en ben einseinen

Gentes, toäbrenb innerhalb bet ©ens nod) gar feine gefeUfdjaftltdje

J)ifferen3ietung in Älaffen unb Stänbe bemerfbar ift, fo bafc felbft eine

fo naljeltegenbe SonberfteÜung, urie bie bes Häuptlings, Ißriefters ober

Äönigs ift, ftd) nod) nidjt aus bem Urtommunismus ^eraus3u[a)älen

oermod)te.

Diefer tbntlifdje ©efetlfdjaftssuftanb ber ©ens lüfte ftd) aHmäljlid)

auf, als bie fdjtoetfenben SRomabenftämme fej$aft mürben, 5ur 33ieb/=

iufyt unb enblid) sum SIderbau übeigingen. 3ur 33eaufftd)ttgung bes

33teljftanbes toie sur 33eftetlung bes Slders mar man auf bas'StusIunfts*
' mittet ber SHaoerei oerfallen. 23on ber (Entftebung ber SHaoenjagben

an batiert ber friegerifdje Üqpus ber 3Jtenfd)bett. ©s beginnen je^t bie

©entes einen Äampf ums Dafein, in meldjem naturgemäß bie ftärferen

Pentes bie fdjtDädjeren übertoinben unb 3erreiben, bie SKänner gefangen

nehmen, um fie im eigenen Haufe als Stlaoen ju oertoenben. Unter«

neljmenbe Ütomabenftämme unterwerfen fegtjafte, tutturtreibenbe,- atfo

im Äampf ungeübte Stämme; fte werfen ftd) su beren Herren auf unb

föaffen bamit einen neuen Jperrenftanb : ben Stbcl. 2Bät)renb es atfo

bis baljtn felbftoetftänbIid)e Sorausfefeung war, baß jebermann arbeitete

unb nur ,ben (Ertrag ber eigenen Arbeit etnljetmfte, ift man jefct hinter

bas grofje ©ebeimnis gefommen, anbere für fid) arbeiten 5U laffen.

datten fid) fdjon oorber bie Domeftifatton ber liere unb bie aus ber»

leiben tjeruorgegangenen 93iebberben als ergiebige JteidjtumsqueHen er*

wiefen, fo foHte jefct bie 2Jlenfd)enberbe bie begonnene Äapitalbilbung

förbern unb ergäben. Diefe wtrtfd)aftlid)c 2ogtt mujj oon einer etemen*

laren Selbftoerjftänblidjtett gewefen fein, ba bie ocrfdjtebenftcn SBöIIer

öu oerfdjiebenen 3eiten auf biefelbe »erfüllen finb. Denn ber fogenannte

merte Stanb ift nidjt etwa ein wirtfd)aftlid)es SRooum ber Steuert, oiel-

meljr faft fo alt, toie ber Staat. 35er Orient bat feine Subras, Sparta
feine Heloten, bas übrige ©ried)enlanb feine Ibeten, 9tom feine SHaoen
unb Proletarier, bas germanifdje 3Jttttelalter feine Hörigen, bie Slaoen
ifjre „Seelen".

3ettt werben roir begreifen, toie fid) ber Übergang oon ber
©efellfd)aft 3um Staat oollaogen bot. Die roirtfdjaftlid)

notwenbig geworbene Jagb nad) 3Jtenfd)enmaterial oerfefcte bie oon
Haufe aus frieblidjen ©entes in einen anljaltenben ÄriegS3uftanb. Cent*

weber waren fie auf ber fiauer, tbre Stodjbarn 3U gelegener 3eit 3U über*
fallen, ober auf ber H"t, oon ibnen nidjt überfallen 3U werben. Unb fo

bilbete fid) ber Iriegerifdje Itwus immer beutltdjer unb fd)ärfer beraus.
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Graf Garl Pürtler Richtlinien äoBerer Politik;

Die}« etfotbette gebtetetifd) eine I e i l u n g bet ©efellfdjaft iit

©noetbenbeunbSdjütienbe, b. lj- in einen Stäljtilanb unb

einen SBeljtftanb. Unb nun gebt bet $i05eg bet 2)iffeten3tetung in einem

befdjleunigten lempo oottoätts. 3uetft Reibet bet Ißtieftet*, bann bet

Krieget*, enbltdj bet £>anbelsftanb als biffetensierte ©tuppe aus. SJiit

bet elften Sdjeibung in 6tänbe roat bet ptimitioe Kommunismus butä>

lött)ett, bet 95ann bet gentilen ©efeflfdjaftsoetfaffung gebtodjen, unb nun
toot bie bifsiptiniette 3o>angsgeioalt bes Staates-
bie einsige SDlöglidjteit, einem Stiege allet gegen
alle 3u entgegen.

Graf Garl Pückler:

Richtlinien äußerer Politik in Vergangenheit

unA 7nbiinft Vortrag gehalten In der Dcutfcfycn Gefellfcbaft um
UHU IrUnUIIIU am fllontag, den tt.Iuni 1920, abends 8 Uhr.

©inen Sdjütet 93ismatcf6, als weldjen td) midj befenne, obfdjon id>

Um nidjt petfönlidj gelannt Ijabe, mu& es mit Sdjmet3 unb 5BUtetfcit

etfüHen, wenn et b>ute Stimmen oon btau&en unb oon btiitnen oon

einem 3ufammenbtud) SBtsmataHfdjet ÜJtadjtpolittf, anbte miebet oon.

bem Ausgang eines unoetmetblidjeri Bingens teben Ijött. 3d) füt meinen

Seil glaube ntdjt, baß in biefem Stiege getoaltfame Sdjöpfungen Ujtett

oetbienten Untetgang gefunben Ijaben, obet unübetbtütfbate ©egenfäfce

5ut ©ntfdjeibung btängten. 3>d) ^ulbige mit (Tätigte bem »Iperoenfultus-

unb glaube, bajj ntdjt bie Göltet felbft, fonbetn SDiännet bie ©efdjide bet

aSölfer leiten. Die einen fügten hinauf, oom ßtdjt bes ©enius gettieben

unb etteudjtet, bie anbetn leibet uriebet fytiab, geblenbet oon ben 3"=
lidjtetn ttügetifdjet Hoffnungen, falfdjen 9tuljmes unb oettaudjenbet

SMfsgunft. Keine SBetfaffung fdjütjt baoot.

3d) toetbe inbes bemüht fein, Klagen unb Slnflagen nad) Söiöglidjteit

5U oetmeiben — ^anbelte bodj ein jebet nad) beftem SBifjen unb ©e^

anffen — unb nut an bet £anb bet ©tfaljtungen unb ©inbtüde öen ut*

jädjltdjen 3ufammenf)ang bet ©teigniffe auf3ubeden fudjen, um bataus

Diuijamoenbungen füt bie 3utunft su 3teljen. SBtetleidjt gelingt es bierbei,

5ut Klätung eines gefdjidjtltdjen 93ilbes bei3uttagen, toetdjes butd) 5üet==

allgemeinetungen unb patteilidje Ienben3en, fei es bet 3citungen, fei

es bet Kat^ebet, an fo mandjet Stelle gettübt roetben ift.
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Graf Carl Tüftler

Sttls Sllejanber III. in ?|3eterbof bie für fein 2anb mie für 3)eutfd>

<anb gletd) oerbängntsoollen SBorte fprad): »je bois ä la sante" de la

Nation amie et alli£e
tt mar es mit als fcamaltgem jungen Seftetär unb

fo mand)em onbern mit mit — td) toiü mid) fetnesmegs biefet fo ein*
v

fadjen ©rtenntnis türmen — Hat, bajj es im Snteteffe bes SBeltftiebens

batauf nut eine einige 2lntmott geben tonnte: ben bellten Slnjdjlujjj

an (Englanb. Set butd) JBerbrüberung bet 9teoand)e mit bem ^anflaois-

mus bebtobte Dreibunb bebutfte biefet 6töttung; öfterretd>Hngam,

um gegen MeiBalfanpläne ftu&lanbs, an benen mit weniger tnterefjtert

waten, gefd)üfct ju fein, Stalten, um nidjt burd) Stonfreid) meljr unb

tnefjr oon ben 3Ktttelmeettiiften abgebrängt su toetben. 3a, u>ar bas

benn überhaupt eine Sdnoenlung? mar es nid)t vielmehr bie folgerichtige

Sortfe^ung bet gJolitif SHsmards? ipatte er nid)t fd)on im 3abre 79

bemüönig oon Säuern gefdjrieben: „Das Deutfdje SReid) im SBunbe mit

öfterretd>Ungarn aoirb ber 2lnlet)nung an Ccnglanb nidjt entbehren."

§atte er ntdjt im 3<*bte 88 bet bem engltfd>italtentfd)en SRotenaustaufd),

4oeld)er ben Status auo im HJttttelmcer gemäbrleiftete, gemtffermafjen

©eoatter geftanben? -3)er fo mifjoerftanbene !Rü<foerftd)erungsoertrag mit

Stufjlanb mar ja nidjt ein Ireubunb 3toifd)en 3toei 5«unben, er mar ein

§emmfd)ub, toeldjer einen un3uoerläffigen 9lad)barn oerbinbern iollte,

gans ins fetribliäje Sager überzugeben. Daf} ftd) SBtsmard' aber über ben

3)rat)t mit JWujjlanb leinen Üäufdjungen b*ngab, bemeifen uns bie (Er*

eigniffe unb JKeben ber 3°!}« 87 unb 88. Stanben benh nun einer eng*

Kfd) orientierten TDreibutibpolitif ©rmägungen rein beutfdjen 3nteteffes

entgegen? Stein, gan5 im Gegenteil. SBtt maten auf bem SBege 3m
^nbuftrialifietung, umfomebr mujjte uns an ben guten SBejtebungen 3U

berjemgen 3Rad)t gelegen fein, meld)e an bem ©runbfag ber „offenen

%üt" feftbielt unb über bie fo nötigen SRobftoffe oerfügte. SBir maren

ferner auf bem SBege, -Äolantalmadjt 3u merben; bas tonnten mir, ba

•es jidj bod) immerbin um ^Erweiterungen unferes ©ebtetes tjanbelte, nie*

mals ertrofcen, fonbern nur oorftdjtig ercjanbeln, unb jioar oon ben«

ienigen 3Räd)ten, in beren Gstnflu&fpbäre mir hineingerieten, alfo oot*

nebmltd) töngtanb, aber aud) Japan, beibe bamals ©egner ftuglanbs.

3)iefe Qcrlenntnis 30g mnfetet Äolonialpolitit ©tensen, abet fidjette fte

taud)— fo fd)tieb td) im Sab« 5 an einen in Petersburg tätigen Äotlegen,

aoeld)et mit bem oetfeljlten Streben, bie SRuffen am SRodfdjof} feföubalten,

aud) nod) nid)t gebtadjen batte. 35ad) fd)on eine beffete ©elegenbett mar
Mtpafc morben. 3m 3aljre 99 batte id) bem ^ri^en ßtdjnomstt einmal
gefd)rieben: ,£in jünjtteexer 3lugenbli<f, ©nglanb auf bie biHtgfteSBeife

,für uns 3U .gewinnen, als fie Jid) mäbrenb bes Surenfrteges geboten
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Ijatte, roürbe roobl nie roieberleljrett." ©nbltd) barf beroorgeljoben

»erben, baß gegen einen, butdj ein rooljtroollenbes ©ngtanb gefdjü&t«

Dreibunb bie franfo - ruffifd)e ©rupp« fd)roerlid) 311 Singriffen über«

gegongen märe. Zat fte es bennod), fo prallte fie gegen eine moralifd)

unb materiell oiel ftärtere ©ruppe. ÜDtan fann atfo fagen, bie Slnleljming

an (Englanb mar eine erljöljte 3riebensbürgfd)aft.

3d) fagte, mir mußten ben 2lnfd)luß an ©ngtanb fud)en; aber — 0

Sößunber ber ©üte ©ottes — nun rourbe uns ©nglanbs SBoblroolten um
bie SBenbe bes 3<*bri)unberts auf bem ^ßräfentterteller angeboten. 3^
übergebe ©in3elljeiten, bie 3um Zeil befannt, 3um Xeit nod) ber Ste

fanntmadjung Marren. Die ©efamtlage lägt ftd) boä) rool)l baljtn d)arat=

terijieren, baß ©ngtanb an uns herantrat, alfo berjenige Xeil mar, ber

ben 2lnfd)tuß fud)te. SBorauf ift benn nun bie Spröbigteit 3urütt*3ufüf)ren,

roeldje man in SBerlin glaubte, foldjen SBemübungen gegenüber setgen 3U

tonnen? 9tun, foroett J>anblungen unb Äußerungen leitenber Sßerfonen

fd)tteßen loffen, bürfen toir uermuten: 3um leil 9lüdficr)t auf SRujjlanb.

Sie mar irrig, benn nur toaren SRußlanb nid)ts fd)ulbtg. 3um Xeil

Hoffnung auf SRußtanb. Sie toar irrig, benn rotr Ratten nid)ts mebr oon

SRüßtanb 3U erwarten. Ober fott id) ftatt „Hoffnungen auf SRußlanb"

lieber fagen: „SBeforgnis oor SRußlanb"? Das trifft tnelteidjt bas

9tid)tige. 3lber aud) biefer ©efid)tspuntt ift fd)on burd) bas SBorbcrgeljenbe

loiberlegt roorben. Denn roenn jemanb offenftdjtltd) ins feinblidje fiager

übergegangen ift, muß id) iljm ntd)t nadjtaufen, um iljn roieber 3urü<f=

3ubolen, roeit bas oergebltdje 9Jiüf)e ift, fonbern id) muß mid) gegen iljn

fd)üöen, unb biefer Sd)utj lonnte nur in einer ©egenattion befielen.

SBeitere 33eroeggrünbe für unfere Spröbigteit liegen in bem 23ttßtraueit

gegen ©nglanb einerfeits, in ber Sd)eu oor ber öffentlid)en SDletnung

anbererfeits. mißtrauen mar ja bas eigentliche Sebenselement jenes

SKannes, ber bamats als bie Seele bes Slusroärtigen Slmtes, als ber

unfid)tbare Dra^ie^er unferer Sßotttit angefeljen roerben tonnte, bes

©eljeimrat oon £>olftein. ÜRie bat ein 9Kann eine leibenfd)aftlid)ere Siebe

für feinen 25eruf gehabt; er ljulbigte ber Sßolitit toie ein ©nglänber bem
Sport, aber bie Äeljrfeite mar eine fatale Überfeinerung. Cr mar burd)*

aus nid)t englanbfeinblid); bat er mir bod) einmal gefagt: „bas müffen

Sie bem Staatsfetretär roieberljolen", unb bas mar bie SBemertung, bie

id) für eine SBinfenroaljrljeit ^tett, baß nämtid) bie beutfd>englifd)en

Reibungen ben Dreibunb erfd)ütterten. 3lber fein unburä)ftd)tiger ©ba*

ratter fragte, roenn eine frembe Regierung uns entgegenfam, 3unäd)ft:

roeld)e Sßerfibie tann baljinter fteden? ober, roeldjes ift ber größte 83or*

teil, ben id) aus ber fiage 3teljen fann? ©inen nod) oiel größeren, als ben
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angebotenen, ©troa tote ein Kaufmann, melier ben ^Sreis fofort fe§r

Ijod) ftetgert, roenn if)m ein Sfagebot gemadjt rotrb, unb auf biefe SBetfe

bas ©efdjäft jum Sd)ettern bringt. SBäljrenb gebet$ttd)e Uuterljanb*

Iungen bod) roett eljer von bet Örage ausgeben muffen: roo liegt ber

SJoben gemeinfamer Sfatereffen? u"b bie stoeite 3ftoge, bie man ftd>

felbft 3u [teilen t)at, md)t tauten mujj: rote überuorteite td) ben anbern,

fonbern rote gerotnne id) fein SBertraucn? Denn SBertrauen ifi bas Sin«

lagetapital, mit roetd)em ftd) auf bie Dauer gute ©efd)afte mit bem 3Ius=

lanb madjen laffen. Das ift in ber Ißotitil ntdjt anbers als im ©efd)äftss

leben. SBon geroiffen Seiten rotrb immer errotbert werben, nid)t 33er«

trauen, fonbern 9Jiad)t t)eigt biefes Stnlagetapital. 3d) tann btefen alt=

beutfdjen mititartjtifdjen Stanbpunlt ntdjt gelten taffen. (Er roar jeben=

falls nid)t ber Stanbpunlt bes Surften gjxsmarcf; roer bas glaubt, oer=

fennt bas SBefen feiner $olttif — er mar aud) ntd)t ber Stanbpunlt bes

Slusroärttgen Stintes nad) SBismard, aber es fdjien mand)mal fo, unb.

biefer Sd)etn Ijat uns fer)r met gefd)abet. Das „oderint dum metuant"

mar gerabe (Englanb gegenüber nid)i am Sßtatje, benn aus ber Jurdjt

erroädjft bas SBebüifnis nad) Slnfdjtuf}, unb bie 93ünbntffe fanben fiö)

nur atlsu rafd) unb teidjt. gtantreid) unb SRufjlanb ©arteten mit Un=

gebutb unb Sd)abenfteube barauf.

3Jletne Herren! es ift fooiel gefd)rieben unb gefprodjen u>orben oon

ben Äaftanien, bie u)ir angeblid) ben Ccnglänbem aus bem geuer t)ätteit

Ijolen fotlen; nun — es blieben nod) fo mand)e Äaftanien für uns übrig..

„You have the army, we have the navy; let us be friends", )o fagte mir

ein alter ©enerat, unb bas mar in ber Üat bie allgemeine Stimmung,
arte fie aud) beim Äaiferbefud) in SBinbfor im Deaember 99 fpontan 5um
Slusbrud fam, trofc Ärüger=£elegramm, trofc Samoa unb trotj bes.

$3urentrieges. Stuf bem SJoben biefer Sßorausfefeung tiefe ftd) immerhin

eine gute Strede »otroärtstommen. Das tftefj aud) bamats garnidjt:

„SBaut leine Sdjiffe, neljmt (£ud) feine Kolonien", 'es ^ieg aud) nid)t

Slngriffsfrieg, fonbern nur SRüdenbedung gegen Stujjtanb. Söom ©rafen

Sligra lurftert bas geflügelte SBort: „Statten unb öfterreid)4lngam

tonnten bie ©efa$r eines Krieges nur burd) ein 93ünbnts bannen.'"

Cinem ätmltdjen ©ebanfengang folgte rool)t (Stjambetlatn, roenn er bie

roirtfd)aftlid)e Sttoatität burd) ben Sd)utj3oH betämpfen, bie ©efatytett

politifd)er ©egnerfd)aft burd) ein SBünbnts befeitigen toottte.

Die englifdje Sßoltttt tjat man perfibe genannt. 3d) tjabe biefe £b>~

rafteriftif nie für treffenb gehalten. SJlan fann fie iüdfid)tslos nennen,

aber fie rjat ben großen SSorsug burd)jid)tiger Älarljett. ©s tarn ben

Gnglänbern roirtlid) nur auf bas SDBaffer an, nämlid) auf iljre 93er-
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biiibungslimen au ben Kolonien. Dabei befletfjigten fie jtd) eines für

uns burdjauö bequemen Desinteteffement in fontinentalen g ragen; 5Be=

iueis untet anberm itjte ÄotreÜbeit in bet bannöoerfd)en unb elfafc

lo%ingtfd)en gtage unb audj in bet grage bet foburgifchen Sut3effion.

Sieben bem ÜJtifetrauen nannte id) Scheu not bet öffentlichen 2tteinung

als Itiebfebet unfetet Cnglanb^olitil. SBenn ftüljete Staatsmännet

bet 2lnftd)t toaten, baft man. fid) eine öffentliche SDleinung etaieljen rnüffe,

oot allem in bet auswärtigen Sßolitil, in roeldjer ein jebet fiaie auf

3lufftärung oon auftänbtger Stelle angeuriefen bleibt, fdjien im 20. Sah**

bünbett bet ©runbfafe fyöfyte Geltung su geroinnen, bet Staatsmann

muffe, um erfpriefjlid) 5U mitten, com Sttome bet öffentlichen ÜDietnung

gettagen fein, bütfe .nidjt gegen fie fcr)tt>immen. 2ln biefet Stelle gilt

«s, einem getotffen tragtfcben Äonflitt in bet Sßetfon bes SReidjsober*

bauptes getedjt ju roetben. ipätte bet Äaifet, bem es leinesmegs an

politifdjem 3"ftintt mangelte, rote es bas emsig SRidjtige geioefen toäte,

feine Sßolitif englifd) otientiett, toäte ihm bet SBottoutf nicht etfpatt

tuotben: „et ift ja holbet (Englänbet, roie lann et unfete 3>nteteffen oet=

iteten!" Um foldjen SBetbacht ju entttäften, lag es feinet imputfioen

Slatut nahe, nad) bet anbetn Seite bes Guten auoiel 3U tun. 2Kan tonnte

darüber metltoütbtge Seifpiele etjählen. latfädjlicb hatte ftd) bie

öffentliche Meinung fd)on beim 3amefon taib, bei ben )amoanifd)en

SBitten unb im SJutenfttege feht anti«englifd) geaeigt unb bas 9veid)s=

matineamt butfte füt Seroilligung feinet Ärebite auf foldje Stimmung
rechnen. (Es hat ttefflid) oetftanben, fie in 20jähtiget Sltbeit 3U fötbetn

unb 3U nütjen. §atte es boä) gefd)idte Äöpfe in ben einflujjretcbften

JRebafttonsftuben oon tedjts bis weit nad) linls. Unb nun bettachten Sie

bie fchäbltdje SBitfung jenet echt beutfchen Steigung 3U oetaUgemeinetn,

Sßrinatpien au fotmulieten, ftatt Sßoltttf oon $att au Sali au madjen.

.„SBtr begehten nut einen $lafe an bet Sonne", hieß es; „(Englanb oet=

meigett ihn uns."»(Etn toenig mütbeooHes SBott füt bie (Erben 33ismatds.

„SBit etftiden", biefj es, „(Engtanb mißgönnt uns bie ßuft, bie mit aum
^Itmen btauchen." ©efähtlid)e Übertreibung toeil jie Dafeinsoetbeffes

tungen füt Dafeinsbebingungen hält. SBeitet btejj es: „(Engtanb ift bet

gebotene getnb bes mädjtigften &ontinenta!ftaates unb ruht nicht, bis

es ihn matt gefegt hat." Sludj biefet Safe ift „mabe in ©etmano", unb
in biefet gorm falfd). Die SBahrheit lautet: (Engtanb toenbet fid) nidjt

flegen ben mädjtigften ßonttnentalftaat eo ipfo, fonbetn gegen ben*

jenigen, oon toeldjem es eine SBebrotjung feinet 93etbinbungstinien au

ben Kolonien befürchtet. Denn biefe SBetbinbungstinien finö tatföd)lid)

(Enftenabebingung füt (Englanb. SIus biefem ©runbe hat es fid) feinetaeit
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km Vorbringen SRu&lanbs in Elften unb bem SJorbrtngen granfretdjs in

Slftila miberfe|jt, oi)ne banad) su fragen, 06 etma üRuftlanb nad) bem
^Berliner Äongrejj ober grantreid) nad) bem grantfurter Sueben ber

mäct)tigfte Staat gemorben toat ober nidjt. 3" ber Unfätjigfeit, bas 33e=

redjttgte foldjer DefenfiofteHung su erlennen, in ber Unfär)igleit, etn=

Sufeljen, bafj iebe Slffefurans mit Opfern uerbunben ift, unb in bem .

Mangel an 93etet)rung hierüber oon teitenbet Stelle fef)e td) bie eigent=

Hajen SRäget 5U unferm Garge.

(Seneral ©rbner nennt bie ©efd)id)te ber legten De3ennien Äampf
<Eiißtanbs unb Deutfd)lanbs um ben SBeltmarlt. (Er ift ntä)t ber erfte,

roetd)er bem 3eitalter biefe Cbarafteriftif gibt. 3lud) bies SBort gehört

311m Slrfenal ber 3eitungen unb Äattjeber. SSergeffen ober oerfdjunegen

toirb aber babei, bajj foldje 5Rioalitäten aud) 3mifd)en anbern SBelt»

mädjten beftanben ober nod) beftet)en.

aHeine Herren, feien mir bod) etjrlid)! Äonnte man ftd) unter biefen

Hmftänben über bas leimenbe unb madjfenbe ÜJli&trauen ber ©nglänber

©unirern? 3umal getoiffe Sdjmanfungen uns gerabesu in ben 83erbad)t

ber Hner)rlid)fett bradjten. 3*) erinnere an bas beutfd>engltfd)e Sbtna*-

abfommen unb bie Auslegung, toeldje ibjn bejüglid) ber 9Jianbfd)uret

nad)träglid) gegeben uiurbe. 3$ gebe 3U, trtegerifd), bas tjet&t bemujjt

3um Kriege treibenb, mar jene Stimmung nur 3um Heinften Xetl. 3)ie

allgemeine SJletnung, roeldjer aud) bie Regierung fid) anfdjlojj, ging

totljin, mir müjjten, um auf guten gufj mit (Englanb 3U tommen, it)m

erft imponieren. 9Tun, td) b^be bereits ermäljnt, bafj biefe §od)ad)tung

11ns fet)r teuer 3U ftetjen getommen ift. SBas nüfct mir ber befte gelb=

Ijetrnbügel, toenn id) it)n nadjljer oor ber libermadjt aufgeben mufe.

Eiefe tfbermad)t mar aber gerabe eine golge unferer Gattung, benn auf

bie beutfd>englifd)en 3mifd)enfälle folgte automatifd) bie engltfd)» fron*

3öfifd)e unb bie engltfd>rufjifd)e (Entente.

3>tes aQes mag mie eine befremblid)e 5ied)tfertigung ©ngtanbs unb

Slnllage Deutfd)lanbs Hingen. 9tun, id) münfdje gemijj nid)t, mit 2id>

nomsfi ober gar mit Äautsli oermed)felt 3U merben, id) fyxlte oieltnerjr

baran feft, bafj ©nglanb ber aggreffioen ©ruppe beigetreten ift, bas

Reifet berjenigen ©ruppe, meld)e ben Ärieg moHte; granlreid), um 3lc=

oandje ©u neunten, Stufclanb, um £>fterretd)4Ingarn 3U sertrümmern, —
aber id) batte t)ter ntd)t Gsnglanbs Sdjulb, fonbern unfern gebier su

unterfud)en, ber barin beftanb, ba& mir nid)t oerftanben, (Englanb oon

feinem Sd)ritt abspalten, als es am Sdjeibemege ftanb. grudjtbare

33otttil fragt niä)t: mas muß ber anbere tun, fonbern, mas rnufe id)
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feibft tun? Die (Erfenntnis btefes Dehlers ift notroenbtg; benn oljne jie

merben mir ana) fünfttg bic fiuft nicht reinigen, nicht p einem gefunben

beutfd>englifchen 23erljättms unb einer erfprieBlichen Xättglett im

23ölferbunb gelangen tonnen.

Ungerecht unb mentg folgerichtig ift bie $tnf(age unferer Diplomatie,

*
fte fei oon ben (Eretgniffen 1914 ahnungslos überrafdjt morben. SJlir ift

lein beutfajer SBertreter an mtdjttgen fünften bes Sluslanbs betannt,

meldjer nicht oor ben ©efaljren einer beutfct>englifä)en (Entfrembung Se-

forgnts empfunben unb gewarnt hätte. SBielletcljt — bas mag jugegeben

werben — nidjt immer mit ber nötigen (Energie; einer 93eretnigung oon

tiefem Gsrnft unb b>hem Sct)mung mar bie 5ßfoch> i»es aflerhöä)ften Gerrit

ftets jugänglid). haltlos ift autt) ber 93ormurf, unfere Diplomatie ljabe

bie Sluslanbspropaganba fdjledjt oerftanben. Slbgefeljen baoon, baß —
mie Sie miffen — bie SRittel fpärlid) floffen, fo ift oor allem 5U betonen r

leine 5ßropaganba !ann ettoas helfen, toenn fie einer falfä) inftrabierten

?ßoIitif bienen fott. Die beutftt)=engliftt)en SBirren gaben unferm 33ünbms

mit Sittlien ben Xobesftofc. Daoor fdjü&ten feine SBeftedjungstunfte.

3um SBerftänbnis ber (Entmtcflung, bie 3um fdjredlidjen %af)te 1918

führte, oerbient es Ijaroorgeljoben su merben, ba& jene öffentliche

Sfteinung toohl bie ÜDtetnung bes größten leiles ber ©ebtlbeten mar,

beeinflußt burä) bie gut organifterte Sßropaganba bes allbeutfdjen 33er-

banbs, burch bas ÜJtarinereffort, burch poltttfct)=mititärtfche SchriftfteHer

unb burch 3nta«ffenten» ba& aber bie SJtaffen ruenig Anteil baran
hatten. Die füt)renbe 3ntelltgen3 mar es, »eiche nicht nur jene ©rens*
linie 3arifct)en Dafeinsoerbefferungen unb Dafeinsbebtngungen, fonbern

auch jene janfehen bem (Ehrbegriff bes Staates unb bemjenigen bes

Snbioibuums oertannt hat; tDenigftens lägt ihre Haltung in ber

maroffanifchen ftrage foWje oorfichtige Hnterfdjetbung oermiffen. Da Ijiejj

es befonbers oon rechts Ijet, bie Regierung hätte ben nationalen Sdjtoung
benuijen, ftdj oon ihm tragen taffen follen, ftatt ihn su beimpfen, bas
hätte ihre Stellung bem Sluslanb gegenüber geftärft. Solche Sprache
Hingt nur patriotifch; SBefen unb SBirfung nach ift fte es fcJjtDerlüf).

SBahrhaft patriotifd) Ijanbett oielmehr berjenige, meldjer ben Stieben
ber Nation nicht unoorfidjtig aufs Spiel fe^t. Die marolfanifcfje grage
mar nicht geeignet, ben guror teutonicus gu entfeffeln, unb baljet auä>
nicht geeignet, mit unferer ©b« oerquieft 3U merben. Das ertlärt auch
bie Haltung ber fojialbemotratifchen gührer, metdje ein feines Dijr für
bie Stimme ber SDiaffen haben, bas erllärt jenes merfroürbige^änomen
ber SRoHenoertaufchung, inbem bie So3ialbemofratie auf bem ffiebiet
bes äußern eine oorfteftttge, alfo ert}altenbe Sßoiitif, bie fogenanntett
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Mtfletltdjen karteten eine gewagte, an ben Slbgrunb fübrenbe Sßolttit

nerfolgten. Da liegt bie ungeheure SSerantmortung ber fübrenben Äreife,.

unb es erfdjeint rote eine unberoufjie 9tad)e bes 4. Stanbes, roenn et

beute, sur £>errfd)aft gelangt, oerftänbnis* unb ietlnabmlos einen großen

lett jenet 3ntefltgen3 jungem fteljt. — Beiläufig bemertt, eins ber

fduuerften Probleme ber ©egenroart. Denn mit bem Siedjtum biefer

3nteöigen5 broljt aud) bet Äultut ber fdjroerfte Sd)aben.

3d) blatte oon ben marottamfdjen SBirren gefprodjen; um fo fdjärfer

»erbient ber Unterfd)ieb ber polttifdjen £age 3roifd)en bem Zafyte 12

unb 14 b>roorgeb>ben ju merben. ÜJletne Herren! 9ttd)t ber Ärieg an ftd)

n>ar unfer Unglüd, fonbern bie grontftettung, bie tfjm gegeben mürbe,

benn biefe 3'ontfteflung roieberbolte ben S^ter bes 3<*bies 12, obrool)!

bie äußere Sage baju in feiner SBeife nötigte, oietmebr roeit günftiger

mar, als 2 3«b" »orber. 3m 3>al)te 14 mar ein Cafus belli gegeben, roie

er nad) bem befttmmenben (Einfluß bes Banflaoismus fd)led)terbings.

auf bie Sauer nid)t ju oermeiben mar; ein Gafus belli, roie ibjt felbft

bie ocrfidjtige Staatsfunft bes Surften Bismarcf fanfttoniert bat; ein

2ln8*iff , *>on langer |>anb ootbereitet, gegen bie 2)onaumonard)ie, beren

Seftdnb aud) für uns Ssiftensfrage mar. £>tet mar bas 3iel aud) bei ber

6o3ialbemoIratie populär, ber Äampf gegen bie turannifdje Slutolratie.

3m 3ab>* 14 bätten unfere ÜRabtfalen aud) eine ßoslöfung bes Baltt*

tums als Befreiungstat begrüßt, roäbrenb fie btefelbe nad) ber ruffifdjen

SReootution als ©eroaltpolttif oerurtetlttn. 3o» iä) meine, aud) bie

fmrgettiäjen Parteien tonnten fid) mit ber öftltdjen Orientierung bes-

Krieges befreunben. £ier mar eine große Äulturmiffton gegeben, nid)t

nur bie Befreiung öfterretd)4Ingarns oom serfetjenben ©ift bes Ban*
flaoistnus, fonbern aud) bie Befreiung (Europas oon ber ftaoifd)en 3"-
oafion, bie ©rfd)tießung bes Dftens unb bie Teilung granfreidjs oom
SBabn ber SReoandje. Öcnblid) — unb bas barf nid)t unterfdjäfet merben —
mir bitten bie Snmpatbie ber SBelt für uns. So lagen bie Dinge tat*

fäd)ltd) am 1. Sluguft. Beäeidjnenberroetfe bat Irjerr ©erarb einmal 3U

Betbrnann^oHroeg gefagt: „3m Dften merben mir 3bnen rooljl freie

£>anb taffen", ein 2Bort, roeldjes unfere Stmerifafreffer gefliffentüd) tot-

gefd)miegen baben, mäbrenb fie ein oon Sßilfon poft feftum unb aus-

mnerpolittfdjen ©rünben gefprod)enes, b9Potbettfd)es SBort um jo eifriger

ausfd)Iad)teten. Unb meld)e 5rüd)te mintten l)icr bem beutfd)en Unter»

nebmungsgeift! |jter ftanb ein uoHer Sieg in Slusfiäjt. Die Siege irnnben*

burgs ittuftrieren bas. Das ominoje, aud) mir unfumpatbifd)e SBort

„Berftänbigungsfriebe", meld)es all ju fel)r an bas. Dornberger Säjteßen.

erinnert, fiel bann oon felbft. Slber freilid) ein einfeitiger Sieg! 3«».
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entfprad) bas nicht bem Slusgangspunft bes Krieges unb bem 3iele, bos

mir erteilen roollten! 33erüdfid)ttgung oon Urfadje unb 3tel mußte ben

Staatsmann mit sunngenber Sogt! bat)in führen, im SBeften mögttchite

3urüdt)attung 3U beobachten.

SBas hat uns benn nun oon (Etappe 3U (Etappe immer tpettet unb

metter oon btefer 9Ud)tlime entfernt? Ccin enges 23ünbnis sunfdjen

Kriegführung unb öffentlicher SKeinung. Die erftere folgte ben mtlt«

tärifdjen STCotroenbigteiten, bie letjtere tämpfte für bie Qfreiheit bei

2Reere. 33eibe gingen aus ber SBerteibigungsfteHung 3um Singriff über.

Die polütfdje Vernunft roar ausgefchattet. 9?id)t mehr toar bie SBaffe

Snftrument in ber §anb ber SßoHtif, fonbern fie oerlangte oon ber

ißolittt, in ihren Dtenft 3U treten unb ju oerteibigen, roas fie tat. Seien

mir nicht [djroff in unferm Urteil! SBieoiel hat es einen Sismard ge=

foftet, feinen SBillen burdföufefcen, unb nicht einmal er hat ihn immer

burdjgefefet.

JKeine Herren, ich oerlenne nicht bie Berechtigung bes 9Bunfcr)es,

enbtid) einmal bie Slnerfennung eines internationalen Seerechts oon

'(Snglanb 3u erlangen, aber Berechtigung unb ÜRbglidjfeit unb auch 33e=

redjtigung unb Jlotmenbigleit ftnb aroeierlei. 3<h oerteibige aud) nicht

bie englifchen Kriegsmetboben, bie Jmngerblocfabe, ben 23rudj ber

Kongoalte, bie Sehanblung ber SKiffionen, ben fiügenfelbgug unb

anberes mehr, aber (Entrüftung hat belanntlid) nicht ben SBaffen ilji

3id 3U weifen. •

SBährenb bes Krieges (unb stoar im Sohl« 15 unb 16) habe «h aus

meiner befct}eibenen Stellung b«aus burch Stoei Denlfdjriften oerfucht,

fotooht beim Slusmärttgen Stmt, xoie in ben mir 3ugänglid)en Kreifen

ein Sßrogramm 3U entmideln unb 3U begrünben, welches fich etma in bie

SBorte fäffen läßt: „Sieg im Dften, Kompromiß im SBeften." Der SReidjs*

lansler banlte, im allgemeinen 3uftimmenb, unb es ift ja aud) lein

Geheimnis, bafe fid» feine 3tbfid)ten oon Anfang an in biefer SUdjtung

bewegten. Nachher hat er ftd) bem ausgeübten Drud gefügt. Die

3eitungsrebafteure antroorteten mir immer: 3a, toas motten Sie benn,

mir haben ja gar feine SBabl; ber 93crnichtungsa)itte Ccnglanbs 3U)ittgt

uns eben 3um Kampf bis aufs SJteffer. SJlit SBertaub, hier liegt ein wenig

Seioftbetrug oor. 3ener 93erntd)tungsantte, wenn er oon $aufe aus be=

Ttanben hat, hatte bod) feinen 3wed oerfehlt, benn bie &ungerblotfabe

hatte fich als geblfdrtag ermiefen. Set) ^weifte aber, ob ber 93ernid)tunas=

mitte überhaupt oon Stnfang beftanben hat. Unter bem SKtntfterium

3tsquitr) geurijj nicht, aber man hat an ihn geglaubt, meit man an ihn

glauben wollte, unb man mollte an ihn glauben, meil man fid) fetbft
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öuoiel aütraute. SBic nat)e liegen bod) Selbftoertrauen unb Selbftüber*

fdjäfcung bei etnanber, toenn bie ftaatsmänntfdje Sßerrtunft nid)t bie

SJladjt behält, bte ©renae felbft au aiet)en. UmotHtutltd) fönt mit bas

SBort bet Äönigin flutfe ein, toeldjes fU au Utapoleon fagte: „Site, bem
SRuljme fttiebridjs bes (Stoßen barf man es augute galten, toenn totr

ans übet unfere Ätöfte getöufdjt haben." 9Bet aber oon Sismottf ben

caudjemar bes coalitions gelernt hatte, bet fonnte fid) einen ftifd) fror)»

liehen Ärieg gegen ©nglanb, gefdjtoeige benn gegen bie franco=anglos

amettfamfdje ©tuppe allenfalls benlen mit einem Drei=Äaiferbünbnt&

als 9tüd*enbecfung, fonft nitfjt.

Unb fo etgab fid) benn aus bem fehlerhaften 2tugenma& eine un=

unterbrochene Äette oon SBerredmungen. Stuf ben ©inmarfd) in Belgien

folgte bie englifä)e Ätiegsetflärung, auf bie ©ntfenbung bet 3eppeline

bie (Einführung bet allgemeinen 9Behtpfltd)t, auf ben petfdjätften

U=25ootttieg bie ametifanifdje Ätiegsetflätung. Die ©afe tourben roieber

mit ©afen unb mit ben Xanfs ettoibett; unb enblid) auf bie ÜRe-

oolutionietung SRufjlanbs folgte bie beutfdje ÜKeooIutton; xtbet bet Sieg

übet ©nglanb und) autütf toie eine ftata motgana, je toettet ruh .oot=

btangen.

DJieine Vetren, es ift tootj! rtd)ttg, bafj bie engttfdje Äriegführung

bem flettfat} folgte: „Set 3tt>ed heiligt bie SÄtttel", unb bajj bie eng*

Iifä)en Leitungen es madjten tote jenet Dieb, toeldjet tief : „©tgtetft ben

Dieb", abet bas batf uns bod) nidjt oetantaffen, heud)Ietifd) 8U leugnen,

öafj jener ©tunbfatj internationale ©eltung hatte. Sei uns tleibete et

ftd) in bie flehte tum ben mtlttätifdjeu Slottoenbtgfetten, in bte flehte:

„bet £ieb ift bie befte 5ßatabe", unb in bie Über3eugung, erft gelte es

au Hegen, bas übrige toerbe ftd) bann alles finben — ein ©laube, ber

ab abfurbum gefühtt toorben ift. — 2>d) etinnete an bie untotrtfdjaftlidje

3erftörung 9torbfranlreid)s, an bie untoirtfd)aftlid)e SBerfenfung oon

©ütern, an bie hohen flöhne in ben üDtunttionsfabttfen unb it)xe jetjigen

golgen^ an ben plombietten SBaggon flenins unb feinen Äaufak

Sufammenhang mit bem 9. SRooembet. Qui mange de la Russie, en meurt.

Sßarum biefe fleidjenrebe, fönnte man fragen. 9tun, toeil toir aud)

Ijeute nod) ntä)t ben 3ttroeg ber Slnglophobie unb ben nod) fdjlimmeren

Srttoeg bet SRuffopbilte oerlafien haben, unb toeil bet beutid)=engltfd)e

©egenfatj etnetfeits, bie tuffifdje 3ttufion anbrerfeits ©uropa untoeiger=

ltä) in ben lob treibt, ©in fo oetftänbiget ^ßolititet toie £err oon £at=

botff fefct bie Hoffnungen unfetet fünftigen Slujjenpoltttl ojiebet auf

Siufjlanb, unb unaäljlige Siebner unb Sdjriftfteller tooHen ftd) gegen ben

roeftmäd)tlid)en=polnifd)en 23lod mit einem beutfd>ruffifd)en 35lod roehren.
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©s ifi biefelbe Xöufdjung, meldet fid) aud) fo viele wäTjrenb bes Ärteges

Eingegeben Mafien. 60 las id) rurjlid) in ben $reu{jtfd)en Sa^tBüdjetn,

bafo General ©tönet meint, bie beutfd)e Äriegspolttif babe es ntd)t oer*

ftanben, JRujjlanb ober granfreid) ben ©nglänbern abfpenfttg su mad)en.

Slbgefeljen baoon, bafj id) ttid)t weifj, wo in SRu&lanb ober granfreidj

bie genügenbe 3a^l ber ©ermanopbtlen berfommen foHte, möä)ie id)

fragen: Sßas ift benn biefes SRujjlanb? Sind) gürft ßidjnorosti beweift

in feinet £>enffd)rift, ba& er es garnid)t fennt. SRu&lanb ift ein riefiger

Gtterberb; bas war es abet fd)on unter bem 3aren, in ber Sveoolution

finb bie ©efdjwüre nur aufgebrodjen. £>er SBolfdjewif ift nur eine golge«

erfdjetnung bes SJfdjinownif, bie grud)t einer allgemeinen ©ntfittlidjung,

wo foUen ba bie Äräfte berfommen, weldje Siufolanb lebens= unb babet

bünbnisfabig madjen? Slus fid) felbft fytaus ift ber SRuffe trofc einet

Sülle tum Begabung ju einer SBtebergeburt unfäbig. ©ewife ftnb wir

Germanen gäograpbifd) unb moralifd) allgeit bie berufenen SJilbner unb

©rsieber bes ruffifd)en SBolfes gewefen. SRujjlanb ift reiä) an gelbfrüdjten

unb SBobenfdjätjen unb aud) an bilbungsfäbiger 2Jten|d)entraft. „3)a[j fid)

bas größte SBertf ooltenbe, genügt ein ©eift für 1000 £änbe.
M
2)er organi?

fterenbe ©eift war germanifd), bie ipänbe flawifd). Das war fo feit

üRurif. §eute aber fmb jene Sdjätje oerfdjüttet, unb wir,baben nid)t bie

3Jiad)t, bie früber e SRoHe unabhängig oon ber ©ntente wieöer 3U über:

nehmen. 35a5U finb wir aud) im 93erem mit ber fleinen ©tuppe bet

ruffifd)en £>euifd)enfreunbe oiel su fd)wad). Slber ba [eben Sie ben SBtber*

fprud), in weldjen uns eine ruffifd) orientierte ^olitil oerwideln würbe.

SBir wollen einen 331od gegen bie ©ntente bilben, aber bie 9Roglid)feit,

ibn 3U bilben, bängt erft r>on ber Erlaubnis ber ©ntente ab, benn nut,

wenn wir von tfjr ein Söianbat erbielten, tonnten wir an jene Aufgabe

berantreten. 3<b fe^e unter biefen Umftänben fd)led)terbings uid)t, wie
unb wann wir unfern Reinigern mit SRujjlanb broben tennett. Sollte

nid)t ber ©ebanfe naber liegen, ba& wir bie natürlid)en 95unbesgenoffen

ber Sßolen im Kampfe gegen ben 33olfd)ewtsmus ftnb, aber etwaige

$tlfe gewtfj ntdjt umfonft, fonbern nur gegen 93ürgfd)aft leiften birrfen?

35te SBeigerung ber ©ntente, uns ein öftlid)es 9Jianbat ansuoertrauen,

ift gegenüber bem 33olfd)ewismus gewifc lurjjtdjtig, aber bod) erHärlid),

benn fte bat ibren ©runb in bem SRefpelt, weldjen wir nod) immer ge=

nte&en, unb ber su einer itberfdjäfcung unferer Äraft fübrt. Diefe gurdjt

treibt ftrantretd) in ben oerbängnisooHen ©irculus otttofus feinet

Slujjenpolitif binein, benn es will fieijtungen oon uns unb will uns
bennod) fo entmannen, bajj wir faft webrlos ben arbeitftörenben uitb

arbeitserftörenben ©lementen oon brinnen unb oon braufjen preisgegeben
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finb, unb bas füljrt gu meinem ceterum cenfeo: 3ludj Ijeute nodj geljt ber

SBeg gu unferer ©enefung übet ßonbon; nidjt in bem Sinne, als tooHten

mit ober KJnnten roir bie ©ntente fprengen, ober einen Äeil hinein*

treiben, fonbern in bem Sinne, bafc roir in ©nglanb möglidjerroeife einen

3Lnroalt bes gefunben SRenfdjenoerftanbes finben, ber, roeil er burdj ben

Ärieg roeniger gelitten bat, oorurteitstofer als Srranfretdj bie Singe

prüfen unb anbererfeits beffer als roir tUtantttvfy begreiflidj madjen

fann, rote feljt unfere ©enefung SBotbebingung ber SB cf r iebtgung
granfreidjs ift, unb roie fel)r biefe ©enefung roieber abfängt von ber

Sörberung ber Arbeit unb Slbroejjr aller Störungen bet Slrbeit, fomit

oon einet genügenben roirtfdjaftltdjen Äraft unb — tmlttärifdjen Stärle.

3Jtag es grangofen geben, roeldje fagen: roenn Seutfdjlanb 3Büfte

mirb, tann unfer SBeigen nidjt meljr gerrreten roerben, ber gefunbe

Söienfdjenoerftanb antroortet bodj: nein, roenn Seutfdjlanb 2Büfte roitb,

oerborrt audj ber ©arten ber frangöfifdjen Äapitaliften; unb audj in

(Englanb bürfte es nur roenige Sßfwntaften geben, bie ftdj einbilben, baß

iljre 3nfel grün bleibt, roenn (Europa in einen Sdjuttljaufen »er*

roanbelt ift.

3lber ber SlppeH an ben gefunben äRenfdjenoerftanb fann bodj nur

bann (Erfolg Ijaben, roenn roir unfererfeits groei SBebingungen erfüllen.

Sie erfte ift 2lusfä)altung aller SRadjegelüfte. HJteine Herren, eine Irtege*

rifdje 9teoandje ift an ftdj ein Unbing, benn roir tonnten getjnmal ftärter

fein unb blieben bodj gu fdjroadj gegenüber ber feinblidjen Umroelt.

3roettens : Sie Sßfodje ber Hölter rotberfefct fidj bem 3utunftstrieg, roeil

biefer bei ber beutigen SBaffentedjntf nidjt nur bie milttärifdjen Streit«

fräfte, fonbern audj ßänber unb SSblfer gerftört — beiläufig bemertt

audj eins ber fdjroerften Probleme ber 3ufunft. 2lber ber SBerbadjt be*

ftefjt nun einmal bei unfern getnben, unb roeil er uns fdjroer fdjabet,

gilt es aud), ben Sdjein nationaliftifdjer 9ledjnung gu oermeiben. 3$
fann unfere SluBenpolitil nidjt anbers als unter biefem praftifdjen ©e=

Rdjtspunft betradjten. 5Bon beutfdjnationaler Seite roirb mir erroibert

roerben: nationaliftifdj roollen roir nidjt fein, aber national. Stfeine

Herren, ber Unterfdjieb ift feljr fdjroer gu beobadjten unb nodj fdjroeret

für bas Sluslanb gu etfennen; batum roitb eine tidjtig oerftanbene

SJaterlatibsItebe, bas tjetjjt eine foldje, bie uns oor roeiterer Knebelung

beroaljren roiH, geitroeilig bie 9iamen £trpitj unb ßubenborff gu oergeffen

fudjen. Sie ©efdjidjte roirb biefen beutfdjen Kannibalen tljren SjSlafc

ftdjern, freilidj eine"n nodj befferen iljren unoergleidjlidjen Xruppen; aber

beibe oertreten bodj eine oerlorene Sadje unb bas Sßringip bes Krieges,

©ine ridjtig »erftanbene SSaterlanbsItebe roirb audj bei ^Beurteilung ber
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Sdjutbfrage, bas I»et%t ber Sd)ulb am Äriege, nidjt nu^los Derweilen.

Sieget unb SBefiegte roerben ftdj barübet nie oetftänbigen. J)ie Sieget

Ilaben bte SJtadjt unb erft attmäfjlid) tann fid) bet Äteis bet ltn=

partetifdjen etmeitetn. SBabrung bes 9led)tsftanbpunttes, SBtberfprud)

gegen ilngeredjtigteit ift felbftoerftänbtid) unb erforbertid), cbet ben

eigentttd) fötbetnben leü unfcrer Stujjenpolitit tann id) in SBefdjtoerben

unb Sßroteften nod) nid)t feben. ©eurijj tft bet grtebe oon SBerfatltes ein

ajionfttum unb böd)ft bebauettid), bafe bet ftaatsmännifd)e ©ebante bes

©tafen 5Brodborff=!Ranfcau nid)t butdjgebtungen ift. 5lbet u>ie bie Dinge

beute Hegen, tonnen mit nur bann ohis bem Sumpf bes SBetfaitter

Jtiebens betaustommen, menn »it ben feften SBoben eines alten Staaten

gemeinfanten Sntereffes geaunnen, unb bas ift bie gemeinfame ©efabt

bes SotfdjetDtsmus, obet fagen mit bod) gteid) genauet, bet Slusartung

bet Slrbeiterbetoegung in 3lnatd)ie. 3d) möd)te alfo fagen: Unfete 9lufjen=

politit roitb bet Nation um fo pofttioet btenen, je internationaler fte

fid) 5U fein befleißigt. 9Bit b<*ben im 3a*)" 1890 eine internationale

Äonferens 5ur Snangriffnabme ber 3fcbeiterfragen erlebt, im 3abre 98

eine fotdje gegen ben 2tnard)ismus. ©ine Äonfetenj, u>etd)e beibe Stuf-

gaben oetbanbe unb bamit bas SBittfd)aftsleben ©utopas rettete, u>ä«

mebr benn je ©ebot ber Stunbe, benn alte fiänber finb tränt — es be=

fteljt nur ein ilntetfdjteb ber ©rabe — unb atte fiänber oon einanbet

abhängig.

Unb bie stoeite Sebingung, u>etd)e mir ju erfüllen Jjaben, ift bie

innere ©efdjloffenbeit im Äampfe gegen ben Ümftut3. 3« ber Jpattung

©ngtanbs unb Statins liegt bod) ber unausgefprod)ene ©ebante, mit

motten eud) sut -Kettling bebilflid) fein, benn um feben bte Solibarität

©utopas ein, abet bet ©tttintcnbe mufc fetbfttätig ben SBltten sum

fieben seigen, unb bet beftebt oot allem im 3ufammenfd)tuj} attet ,bet*

jenigen, toeldje bie ©ootution bet SReooIution, bie Dtbnung bem ©bo°6

öotjüeben. SBas ttennt beut eigentttd) bie Sßatteien? fiieft man ibte

^togramme, finbet man tauin prinsipielte Untetfd)tebe. 3)as Itennenbe

finb ntd)t bie $tin3tpten, fonbern ber SBilte sur SKadjt, bie $atteiteiben=

fd)aft, bie Sßbiafc bie biftorifd)e Kemintfsens, oft aud) Sßerfonatfragen.

$$on red)ts ber beifjt es — biefc es roenigftens bisber — „mit biefer ©e=

fettfdjaft teinen Sd)ritt" ; bas ift biefetbe SBerbtenbung, toetdje einen 33is=

matd in bie Sirme fiasters, 33ctbmann=§oItu)eg in bie Sltme Sd)eibe*

manns ttieb, eine Setbtenbung, bie gerabe bas förbert, tuas fie fo beftiß

tabett, cas immer toettere ^inabtutfdjen auf bet abfd)üffigen 33abn. 2lbet

bet 9iuf: „3)ie 5-toitt nad) redjts" ift nid)t minbet oerbeerenb. SReine

fetten, id) mag an meinem §ausgenojfen nod) fo oiet unb Sd)u)etes
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eusjufefcen Ijaben, td> tarnt mtdj ober ntdjt an tbm räd)en, tttbem ta>

Dieben unb SJtörbern bie £ür öffne, benn fte befteblen unb morben aud>

midj. Unb aud) bie ^tftotifd)e SRemtnifäena ift oom übet, in erfter fiinie

jene anbete Sdjulbfrage, bas ^etgt bie Srage nadj bei Sdmlb am bliebet-

btud). Da fagen bie SRedjtspatteien : „Die Heimat fiel bei fttont in ben

SRüden", unb bie fiintsparteien erllären: „Das alte Softem braä) 5U*

fammen." SBeibe Behauptungen finb eigentlid) nur geftftellungen von

Idtfadjen, abet bie Sdjlufefolgetungen bataus finb falfdj unb oetbängnts=

ooll. Die SJatetlanbspattei t)<xt ©lüd gebebt; bie SJlt&erfolge bet

3abre 17 unb 18 bitten \f)t ©rab gegraben, bie Sveoolution1

fd)uf tbt

eine Sluferftebung, benn fie gab tbr ©elegenbeü, bie eigenen gebiet ju

leugnen unb alle Sdjulb auf bie ÜReoolution 3U Rieben, meldje aller*

bings bas grö&ere Sktbteäjen mar. 3a, ti« gab il)r aud) ©runb, biebarauf

folgenbe 9Ki&u>irtfcr)aft einet heftigen Ätitif au Unteraichen. Unb ber

Safc: „bas alte Softem brad) sufammen" b°t ju jenem ©tauben oet-

fübtt, ba& im alten Softem altes motfdj getoefen fei — ein fä)u>etec

Srttum, benn bie Kräfte, mit toetdjen mit attein ben Kommunismus
beftegen tonnen unb auäj bistjet befiegt hoben, bie Ätäfte, meldte bie

beifpiellofen Opfettaten unfetes Beetes ootlbradjten, fliegen aus jenem

tategorifdjen 3mperatio ber Bfltd)t, ber bas beutfdje Dffiaierlorps unb
bas beutfdje Beamtentum gefdjaffen f)<tt, unb ber ben Steib unb bie 93e*

uiunberung ber SOßelt erregte. 3ttd)t gtüdlid) ift besbalb bie fettfame

Untetfdjeibung: geftetn Dbtigteitsftaat, beute Soltsftaat. Unfet Bolf

burfte ftota fein auf feine Dbtigteit, bie im allgemeinen ©eredjtigteits-

liebe pflegte unb nod) lange md)t fo rüdfidjtslos mar, als bie franjofifdie

ober ttaftenifdje Bürotratie. 3ttd)t glürflid) ift ferner bie ajionardjiften*

ober Äappiftenrtedjeret, ba mir uns ben fiu|us fotöjer Beamten*

oergeubung nidjt ftraflos geftatten tonnen. Um fo mentget, als biefe

Sdnoädjung bes SRegietungsorganismue 3eitli<b äufammenfällt mit 9tad>

giebigleit 'gegen unoetftänbigc gotbetungen, mit Sdjmädjung bes-

SltbeitsmiHens unb Sd)mäd)ung bet Unternebmungsluft. Der Bauern*

fübrer £eim bat redjt, menn er ausruft: „mir 8erfletfd)en uns felbft."

Steine Herren! Die ßebren, roeld)e uns bie oorbergebenbe Be*

ttadjtung ber Sage gibt, laffen pd) in menig SBorten sufammenfäffen :.

Das Slustanb, oon bem nun einmal unfer SBobt unb SBebe abhängig,

ift, unb jmar aud) bie SRebrbett unferer bisherigen geinbe, milt ein nadj

äugen auf ÜRadje oerjicrjtenbes, aber innerlid) gefunbenbes Deutfd^lanb^

barum gilt ber 3ied)ten in erfter fiinie bie ÜOTabnung: mad)t eine beffere

Sluslanbspolitif, benn mas 3b* national nennt, nennt ber Sieget

nationaliftifdj unb oermeigert uns bie SRittel, bie mir brauchen, um bie
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inneren geinbe nieber*, bie Solfdjeunften fetnjubalten. Unb ben ßints*

Parteien gilt vor allem bie SBarnung: ©ure Carole: „bte gront nad)

red)ts" Beraubt ©ud) ber 2Btttel, bie 3Jjr brauet, um bie Drbnung auf;

redjt su erhalten, fügt ben Stft ab, auf bem 3§* felber ftfct, unb treibt

<©ud) untoetgerltd) in ba0 ©Ijaos ber Sväterepubltf ober SRäterepubltfen,

roeld)es bie Sluflöfung unb ben lob bebeutet. 2)ies gilt aud) ben 2Heb>

Beitsfoäialiften, beren Haltung nad) bem entfe£tid)en £app=*.ßutfd) Ieiber

loieber com Sßofitioen 3um SRegattoen übergegangen ift.

3d) fprad) oorljer oon bem ©trculus oitiofus ber fran5Öfifd)en Sßolitit

t>ter feben Sie ben ©irculus oitiofus ber beutfd)en gSolitil. 3Balte ©ort,

bafe es gelinge, Deutfdjlanb aus iljm Ijeraus3ufübren.

SBBaHBnaiBaraaBMaBBaBHKBnBSBSBSBSsaBBB^BBSBaaaBBBi

Dr. franz Klei n, IfflnHter a. D., öien:

RecbtstaiFe.

'3m Sunib^efte biefer 3ettfd)rift befprad) 3)r. 31. Äarger unter bem
Üitel „SRedjtsIrifts" ©rfdjeinungen be& SRedjtslebens unferer Xage, bie

nidjt gleidjgültig laffen tonnen. 2)ie Slufmertfamteit barauf 3U lenlen,

aar fet)t oerbienftlid) unb ben intereffanten Slusfüljrungen wäre wenig

beijufügen, roenn nidjt ber 3weifel bliebe, ob um uns tatfäd)ltd), tote

ber 93erfa|)'er meint, in einer SRedjtsfrtfe befinben. 2)en Vorgängen, aus

benen bas 5Befteb>n einer 9ted)tsfrife gefolgert nrirb, gebt nämlid) bie

ffitgenfdjaft bes 5äusnabmsu>eifen, ber. (Entartung, burdjioegs ab, fie

JaHen aus bem erfahrungsgemäß ttblidjen ntdjt Rexaus. 3u>eifel am
SKedjie, SRadjtgebraud), gorberungen politifd)er ^arteten, gefeHfdjaftlidje

unb ttrirtfdjaftttdje Strömungen, bie auf bas SRedjt übergreifen, Streit

oerfd)iebener ÜRedjtsauffaffungen um ibre Geltung, biefe oermeintlid)

ber ©egentoart etgentümlidjen SBerfallsseidjen ftnb im großen roie im
Ileinen bie Antriebe aller SRedjtsenturidlung, foroeit fie ftö) gefd)id)tlid)

oerfolgen lägt. Das mürbe anfdjaultdjer fein, toenn nid)t bie 9ted)ts=

gefdjtdjte äljnlid) ber politifdjen bis in bie jüngfte 3eit ftd) faft immer

auf bie bodjragenben ©efetfgebungs* unb 3ied)tsbilbungsatte befd)ränft

unb bas meifte, teas jtoifdjen ©eburt unb Sterben einer JRedjtsorbnung .

ober eines SRedjtstnftitutes liegt, in ber Siegel oernadjläffigt Ijätte. %m
©egenfafce 3ur $lnftd)t, ba& bie Slbfdmttte unbeirrter 9led)tsberrfd)aft

überwiegen, ift tatfädjlid), fobalb bie Äultur eines Nolles eine gemiffe
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Stufe erreicht Ijat, niemals 9tub>. 3ebes neue 9ted)t b>t fogletd) feine

©egnerfdjaften unb biefe mehren fid), je länget es gilt. Salb finb fie

moratifdjer, balb polittfdjer, roirtfdjaftlidjer ober fojialer SButjel, balb

fmb es gewaltige 23oIfs= aber &laffenbeu)cgungen, balb roeröen ©efetje

unb üRedjtsfäöe burd) Sktfeljr unb 9ted)tfpred)ung tote cor Itiermiten

ausgehöhlt unb untergraben, bis fie nrirlfam ju fein aufhören. Das
römifä)e 9?ed)t mit feinen Übergängen oom stoilen jum prätorifd)en

unb oom ftrengen pm billigen 9ved)te unb bann a>ieber ber Umfdjlag in

bas SKedjt ber fpäteren Äatfer unb in bas brßanttnifdje 9ted)t ift eine

reidje 3Jiuftertafet bafür, ber Mittelalter unb 9leujeit roenn nid)t gletd)

großartiges, bod) feb> äljnlidjes an bie Seite ju fteHen haben. 2Bas bie

JRedjtsoeränberungen betrifft, bie 31. karger beifpielstneife tabelnb b^er*

xwrhebt, roirb niemanb behaupten rooHen, baff bie ihnen vorausgegangene

3ied)tslage ber ^rioatangefteHten, ber ©eftnbe, ber grauen, ber 33olfs=

fdjullehrer u. a. bie grud)t abftraften philofophtfd)en Kentens, 93er:

Jörperung retner SBetsljeit mar. Die gefeu^djaftlldjen 3tnfdjauungen,

beren 9Ueberfd)lag 9led)t unb Sitte finb, bilben fid) in ben urfprüng»

lid)ften urie in ben Ijödjftfieljenben SBerbänben unter bem (Sinfluffe ber;

[elften Gräfte, unb in roeldjer ©eftalt immer prägt fid) ftets in ber \&
roetltgen 9led)tsorbnung, fo uiel ©utes fie enthalten mag, mehr ober

roeniger beuttid) aus, toeldje leite bes Voltes bie ftärferen unb toeld)e

bie fd)tuäd)eren roaren ober*finb. (Es b>t aud) bis jefct {ein 3citoItet ge=

geben, für bas fta) nüt)t innerhalb ber ©efeöfdjaft bas Streben nad)

33orrang unb Dberljanb foroie nad) ©eftaltung bes ©emeinlebens im

Sinne ber oorljerrfdjenben 3ntercffe« unb Sbeen feftfteHen liege. 9Kan

ruirb laum ein SRedjtsinftttut ber 3ioilifierten SBölfer nennen lönnen, in

Jbeffeu ©efd)td)te ftd) ntd)t bie gefamte ©etftes* unb Äulturentundlung

fpiegeln mürbe, bie biefe aus freien Stüden ober geroaltfam burUjgcmadjt

tjaben. Ullis SSerhältntffen bes ©inselnen ju ben Saatgütern, an £rb=

unb 93ertragsred)t, Jpanblungsfähtgfett, Solljährigfeit ufro. ift bas leid)t

nadföutoetfen. Dtefe Sßoftttoität bes 5Ked)tes einbelennen, Ijet&t feines*

megs bie ftttlid)en gorberungen an fein SBefen unb feine 3idc »er*

leugnen. Der ÜDienfd) als ©attung fann aber nur aus ber aeitltdjen SBtrfc

lidjteit unb ©eiftigfeit heraus ftttltd) fein unb benfen. ©thif ift ihrem

3n^alte nud) etmas b^iftorifdjes. Der Schalt aber beftimmt ftü) unter

ben ©tnbrüden ber toanbelbaren Umroelt. Die in biefer ma&gebenbe

©eroalt unb Wlafyt in ethifä) möglidjft geläuterte Siegeln bes gejeUfajaffc

ltd)en Dafeins umsufefcen, ift für aufgeflärte ßänber unb Hölter bie

Obliegenheit ber 9ted)tsorbnung. Den UCufftieg burd) ihre Äraft unb Strt

baju berufener ©ruppen 3U hemmen aber 3U oerhinbern, bafj fU> ftarf
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genug geroorben, ben gefellfdjaftlicben (Etntidjtungen ttjren Stempel auf*

brüden, mar bas 9teä)t rootjl niemals im Staube, unb es oon tr)m su

oerlangen, märe Überfpanntrjeit.

Das mar üorau&3ufä)ia*en, um ju luiffen, oon roeldjer SBorfteHung

übet SBerben unb gortbtlben bes SRedjts ausgegangen mirb, unb um ben

allgemeinen £>intergrunb 3U geben, auf bem bie gegenioärtigen 3led)ts=

erfdjeinungen allein rtdjtig geroürbtgt merben tonnen. 9lls Heile bes

uns bekannten gefdjidjtltdjen Ablaufes l'inb fie niäjts ungembr)nlt(f)e&.

Sie befunben, bajj mieber einmal tiefgeljenbe geiftige ober gefellfcb>ftHd)e

SBeränberungen im (Sange jtnb. 2ln früheren ätjnltdjen Sßrojeffen ift fein

SRangel. SRan braudjt ftdj nur an bas Erringen eines befferen ©efeHen*

redjts in ber 3unft5eit au erinnern, an ben Äampf um bie grett)ett bes

Sauernlanbes ober überhaupt ben Sieg ber freien 9Btttfä)aft über bie

gebunbene. Der gemaltigfte Vorläufer mar ber Cerfafc bes einrjeimtfdjen

beutfdjen 9ted)ts burdj bas rbmifd)e. Die Sluftidjtung bes bleute fdjon um
bestrittenen Xeiles ber mobernen Sojialpolitil gebort ebenfalls tyextyt.

Dtefe Steuerungen mußten iusgefamt gegen altes Siedjt |id) butdjjefccn,

bas oon oielen unb anfangs fogar oon ben meiften aud) für gut gehalten

mürbe. Dirne 2Btberftanb, 3mift unb orjne bas Gefüljl ber 9lnt)änger bes

©eltenben, ba& bamit Unredjt an Stelle roor)l begrünbeten ÜRedjts trete,

ging es in feinem biefer gälle ab. Demnach ift baraus für SRÜHonen

Stedjt geroorben, bas nun gegen neue (£inbrütt)e mit gleidjer iiberaeugung,

oerteibigt toirb, mie bie mar, roiber meldje itjre Wf)\wn angufämpfen

tjarten, als fie ftdj bas iefcige SRedjt eroberten. Das fpetanrütfen unb

Sdjminben ber ©efdjledjter roirft fo feine Statten audj auf bie Stedjts*

orbnung. (Bin eroiges nidjt abänberbares Ftaturredjt, tote es 3. SB. bie

tatrjolifdje £irdje annimmt, mag als 3&eal eines alle 9Jienfdjen einigen^

ben IjRecf/tsfoftems betradjtet merben, als fojiale Xatjadje fann man oor-

läufig bamit nid)t rennen. (Erbltdt man in jebem politifdjen, moralifdjen,

uritt}d)afilidjen ober fojialen Slnfturme auf bas geltenbe ÜRedjt ober au<t)

nur in foldjen befonbers umdjtigen Angriffen eine Kedjtsfrife, bann ift

bas SRedjt in ben 3o*)ttaufenben, bie unfere Äenntnis umfaßt, nie lange

frifenfrei getoefen. Die SRedjtsgefdjidjte roäre bann etgentlidj nidjts als

eine ©efdjidjte tmmermäljrenber SRedjtstrifen unb ber Segriff SRedjts*

frife oerlbre notroenibig afle SBebeutung. Gtr roäre basfelbe roie Stedjts*

oeränberung ober, roenn man toiH, mißfällige SRedjtsänberung, mürbe

alfo ju einer Gefdjmacfsfategorte, su etroas äftettjifdjem.

Das ftänbe jebodj im SBtberfprudje mit bem allgemeinen begriffe

Ärife. Gcin* foldje ift oortjanben, roenn eine toefentüdje »ebingung eines

3uftanbes ober SBerljältniffes unb bamit beffen gortbeftanb ober reget-
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mäßige SBirffamfeit ^toctfcl^aft totrb. Das fann aud) t)tnfid)ttid) bes

Sledjts eintreten u. 3. in boppelter SBeife. Die eine 9Rögtid)feit ift, baß ben

Safcungen, bie 9ied)t fein fotten, basjenige 5U entgegen broljt, toas fle

toaljrem Siebte mod>t. Über lefcteres geljen bie SWemungen ausein*

anber unb es toirb ßd) im 33orbetgeb>n nid)t ©inigfett b>rfteflen Iaffen.

Stetjmen mir bab,er oorläufig als SWaßftab bas 5Red)t, bas im legten

b,afben SaljrJjunbert oor bem Äriege ber j'taatltd)en Genehmigung teil*

b/rft rourbe. Danad) beurteilt toirb ^ujar ber 5Red)tsd)arafter einer großen

SRenge oon £rtegsgefefcen unb 5Berorbnungen oerneint toerben müffen,

bagegen arbeitete bie ©efefcgebung nad) bem Urnfturje mit toentgen

Ausnahmen bisher mit 3ted)tsgebanfen, bie fd)on im gtieben von Ujr

aufgenommen toorben toaren ober bie communis optmo toeiter ©efetk

fdjaftsfretfe, man fann fogar fagen, bie JJiefcrljeit für ftd) Ratten. Selbft

dasjenige Äapitel ber ©efetjgebung, bas am meiften Ärgernis erregt

Jjat, bie Si»3ialijterunfl oerarbeitet, toie man fonft immer oon tljr benfen

mag, ausfdjlteßltd) unangefodjtene, eingelebte 9ted)tsprin3ipten U)ie 3. 93.

i>en ©ebanten ber (Enteignung, bes ftaatlidjen ©tnfluffes auf urtrtfdjaft*

lidje Unternehmungen, ber 93erfd)met3ung oon 9ted)ts* unb 93ern>altungs=

geftdjtspunften in roirtfd)aftltd)en unb S3ertel)rsfad)en u. a. Die Äeim-

jjette bes 23etrtebsräte=©efefces ift besgleidjen in ber geltenben 9ted)ts*

orbnung, in ben Sttrbeiterausfdjüffen 3U fudjen. Diefe alten SBeftanbteile

erfuhren überrafdjenbe Slntoenbungen, es tourben baraus golgerungen

jjon größerer Xragtoeite gesogen, als ooraussufeljen mar, bie 3n>edmäßtg=

leit biefer Folgerungen ift mitunter fer)r fragioürbig, bie ©efetjgebung

s ift aud) fonft in mandjem nid)t gans im richtigem ©eleife. Dod) an

@d)bpfungen, toeldje bie gefeflfd)afttiä)en 9ted)tsanfd)auungen, bie oor

.bem ßriege im Sdjmange toaren, grunbfäfclid) »erleben, toirb man nid)t

fo oiete aufäeigen tonnen, baß in 93esug auf ben ©efialt bes neuen 9ied)ts

ober nad) ben SDiottoen ber neuen !Red)tsbübung oon einer 9ted)tsfrife

fd)Ied)tf)in bie Siebe fein tonnte. Das b>t ber Sd)reiber biefer 3cttcn

fd)on in ber feurigen 9teujaf)rsnummer ber Deutfdjen 3utificn3eitung

(Sp. 7 ff.) näher bargelegt, ©ine fdjtoere Prüfung für bas 9ted)tsleben

ift, toie 91. karger mit 5ug f)eroorb>bt, bie Sintflut oon ©efetien unb

iRed)tsoorfd)riften, eine Ärife fann iebod) aud) fie nur herbeiführen,

fufem fid) biefe Slormen infjalttid) oon ben im 93olfe feftfi^enben Svedjts*

anfdjauungen unb iRed)tsgefüf)len 3U fehr entfernen. Daß bie 9ted)ts*

orbnung eine SBenbung nimmt, bie für bie Sntereffen ein3elner poti=

ttfd)er ober gefeUfd)aftlid)er ©ruppen uneuoünfdjt ift, fann möglid)ertoeife

jju einer SBirtfdjafts* ober 2finan3frife führen, begrünbet aber an unb

|ür fid) nod), feine JRed)tsfrife. 93etbes ift auseinanber 3U galten, benn
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es ift überaus bebenflid) unb bem Siebte meift abträgltd), gefdjäftltdjen

Ärtfen mittels bes SRedjtes beifommen 5U motten.

Das ßiDette, bos su einet ÜRedjtsfrife Slntafc geben fann, ift (Erftanfenr

93erfümmern obet SSerfagen bes SRedjtsgefüljles ober allgemeiner ber

3led)tsad)tung. Der fenn3eid)nenbfte Slusbrud einer SRedjtsfrtfe ifi »et*

breitetes Jtidjtbefolgen ber SKedjtsnormen, fei es toeil jtd) ber gefunbe

SRedjtsftnn tfjres Xenors ujegen unber fie auflehnt — baoon rourbe eben

gefprodjen — fei es meit infolge geiftig=fittlid)er Umftimmungen bie

STCormen.nidjt meb> beftimmenb totrfen. Slud) gute ©efetse fönnen auf*

boren, oerbinbliä} gu fein, u>enn SRobeit, Unmoral unb fieidjtfertigteit

überbanb nebmen. Daß es uon biefer Seite b« ie*it ju einer SRedjtsfrife

fommen Iönne, 3um Xeüe melleidjt fd)on gekommen ift, ift aua) 00m
Sd)reiber biefer Seilen nidjt geleugnet roorben unb es mujj auf einem

SRifjoerftänbtffe beruben, menn ibm eingangs bes Slrtifels 91. Äargers

unterteilt wirb, bajj er toeber ben gegenroärtigen 93erfatl ber Stttltdjfeit

nod) bie Sdjmädjung bes Siedjtsgefübles 3ugebe. Sdjon in bem früljer

gebauten Sluffatje in ber Deutfdjen Suriftensettung würbe ausbrüdlut)

gefagt, baß biefe beiben latfadjen cor eine Ärife ftetlen unb bas 9ted)t

nid)t burd) bie neuen Stormen, fonbern burd) bie 2Jtenfd)en gefäbrbet fei.

3n einem Seitrage 3U ber geftfdjrift, bie aus Slnlafj bes fünfunbjroansig*

jäbrigen SBefianbes ber Deutfdjen Suriftenjeitung oeröffentlidjt burbe,

fam neuerbings bie Spradje barauf. Dort ^etgt es, baß bie SJefiegteit

burd) ben gfriebensoertrag in ibren bisberigen Slnfdjauungen über Sitt-

Iid)feit unb 9ted)t irre werben muffen. 3b* Sittltd)fetts* unb 3ved)ts=

gefübl werbe manfenb unb bie stoingenbe Autorität ber SRedjtsorbnung

fd)u)inbe. Der ©Iaube an bas SRedjt unb bie ©eborfamspfIid)t minbere-

ftd) unb bas 33orbilb bes ©ewaltfrtebens flüftere es ein, ben fdjledjten

trieben, bie er als SBöttergefetj feierlid) befräftigte, aud) im SHedjtsleben

freien Sauf 3U laffen. (Es fei 3U befürdjten, ba& ber SSertrag ben Stnftojj

3u einer tmtgären 9led)tspbtIofopbie unb £Red)tsübung geben werbe, bie

mit bem gefegten 9?ed)t nid)t im ©inflange fteben (S. 89). Daß in biefer

Öinjtdjt bie SBorausfetjungen für eine SRedjtsfrife im oollften Umfange
gegeben feien, fann wobt faum nadjbrüdlidjer geäußert werben. Unter

ben SSolfsfranffjeiten, bie ber Ärteg bintertaffen bat, ift bie gefdjrounbene

©brfurdjt oor 6ittlid)feit unb 9led)t für Staat unb ©efeUfdjaft faft be-

ängftigenber als bie eine ober bie anbere teiblidje Seudje. SBer offenen

Stuges bas fieben anfiebt, fann fid) barüber nid)t täufdjen. 3ln biefe

Dirtge fann nidjt oft unb laut genug gemabnt werben. Den JBert fidjerer

SRedjtgeltung jetjt 3U unterfdjä^en, märe ber unoer3eif)Iid)fte gebler.

•Kidjt bloß bie Suriften, ebenfo bie Staatsmänner, bie Soziologen, bie
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Stotts* unb 3Jtenfd>enfreunbe müffen pdj nun ben Sdrttfc bcr „ibeologtftbett

»eftanbteile bes SRedrtslebens" angelegen fein laffen, beten SBebeutung;

füt bcn Staatsorgamsmus fo bäuftg oerfannt nrirb., Die ©reigniffe,

beten Opfer mir geroorben pnb, t)aben bas gebertoerf bes Staatstuefen«».

toie nod) nie bloßgelegt. SJtüffen bie Sd)reden biefer ©rlenntnis erttogen.

»erben, fo foHen bod) aud) alle tberapeutifdjen fielen, bie baraus su

ftopfen pnb, berüdpdjttgt unb ausgenüfct ©erben unb eine ber roidjttgften

booon ift, ba& bereit nidjt bas Problem bes fogenannten obielttoen

Sied)ts, b. i. bes ©elftes unb ber gorm bes 5Rett)ts im Sorbergrunbe

ftetjt, oielme^r bos menfd)lid>petfönKd>e, ted)tspatt)ologifd)e. Die Straf*

ted)tstoiffenfd|aft ift fdjon feit geraumem auf biefer Spur.

SRan l)at es fomit, toenn bas ©efagte tidrttg ift, ntd)t mit einem,

lonbern mit fltoei Xatbeftänben ju tun: mit einer eigenartigen 9ied)ts*

enttoidlung, bie oielen früher mafcgebenben totttfd)aftlid)en unb fojialen

Iljeorten gegen ben Stria) gebt unb best)alb Unjufriebenbeit unb (Ein?

fprud) b^roorruft, unb mit einer beootftebenben ober fdjon eingetretenen

SRinberempfänglidjfeit für bie »erbinblidje Äraft ber 5Red)tsnormen,

bie, toenn pe um fid) greift unb anbauert, eine 9ted)tslrife eraeugen fann.

Den a3orf<t)Iägen, mit benen ber t)i« erörterte Slrtttel bes 3unit)eftes

enbet, lann bes^alb jroar sugeftimmt toetben, bie Sadje ift aber mit

ilmen nod) nidjt erlebigt. Sie sielen nämltdj oorjugsioeife auf Stoff unb

Snbalt ber ©efeijgebung, übergeben aber aud) barin bie poltttfdjen unb

3ntereffen=SpaItungen, aus benen bie SdjtDierigleiten ber neueren ©e=

fetjgebung ftammen. Diefe ftet)en sugletd) bem fdjöpfeufdjen ober bod)

9tid)tung roeifenben SBetufe im SBege, ben 21. Äatger sutreffenb ber ©e=

fe^gebung beilegt. Dagegen toeifen bie SSorfdjläge eine oollftänbige liüde

in SBejug auf bie Sibteffaten ber SRedjtsgebote auf, obroobl gerabe biefe

bie ©lieber bes Kedjtstebens pnb, bie in bie Ärife bitteintreiben, roenn

man pe nod) länger ir)rer falfdien (Einfteüung überlägt, unb an benen

baber bte^bblidjften SUetfudje einet fad)ltdjen SRedjtsoerbeffemng fdjettern

mü&ten. Das einbrtnglidj 5" betonen, bürfte nidjt unangebradjt fein,,

jumal bas SBermetben ber ?led)tsfrife bas toidjttgete unb leiber müb=
famere unb tunftooUere Stüd ber Stufgabe ift. gür nidjts pnb bie meifteit

SJlenfdjen fo fdjioer ju geroinnen als für eine innere Difstplin, bie für.

pe mit aSet^idit unb (Entfagen nerbunben ift. 3uft um bie (Erjiebung.

baju, überbies nod) in einem 3eitpunfte, too bie Waffen oon SBünfdjen

überfliegen, banbelt es pd). Ob unb toie bas au erreichen ift, gehört auf

ein ruberes SBlatt. 3" einer SReilje trefflid)er Stbljanblungen bat ber

Herausgeber oon „SRorb unb Süb" pd) bamit in viel uerfpredjenber SBeife

3u befdjäftigen begonnen. Unter allen Umftänben roirb bierftu gemein*
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fame Slrbeit mehrerer SBijlensjtDcige teiften fein unb aud) bic ißolitit

fcarf fid) nidjt abfeits galten. Sertei 93orferrungen mögen als ettoas

aufjerorbentltdjes erfd)einen, bas ift ober nur bte i$6iQe baoon, bafj man
*s bisset füt nid)t nötig eradjtete, fid) um bte SSertnüpfung bes 9ied)ts

mit bem Seifte unb bem güt)len ber 9Jienfd)en viel p tümmetn. SDlit bem

fd)önen SBertrauen, bafj 9led)ts|inn unb SR ed)tsget)orfam roie bie ßilien

auf bem gelbe oon fetber immer nad)road)fen werben, ift es nun aus,

es mujj ein Stbfajnitt tüdjttger moralifdjer (Sartenfunft beginnen. SBeil

man aus @etoor)nt)eit oietteidjt toeniger bereit ift, bloß für bas üRedjt

fid) in Unfoften 3U fteden, fo foll nidjt oerfdjuriegen tDerben, bafj bie

roieber aufridjtenbe !Jlad)er5teljung, beren es sur SJerJjütung ober Sie*

enbigung ber Stedjtstrtfe bebürfte, ebenfo für bas 9ied)t roie für 9Birt=

Jdjaft unb ^ßolitif unerläjjltd) ift unb für alle biefe ©ebtete basfelbe fein

mujj: ©rsietmng 3um Staate, sur Selbftbinbung an bas ©efett unb ju

Arbeit, 5ßfltd)t, aJtenfd)ltd)feit unb Soltbarttät ber 93olfsgenoffen. 9Bir

motten t)offen, bafj es bofür nod) nid)t 5U fpät ift, bafj nur eine Äriegs-

läljmung 3U feilen, nidjt auf bas SBunber ber ©rroeefung oon %U
geftorbenem 3U roarten ift. ©ine Sd)anbe, roie es bas 6infen bes 5Red)ts=

finnes unb ber Kcdjtsfultur märe, oon fid) absuroeljren, mufj ein Sott, bas

fid) nid)t aufgibt, um jeben 5ßreis oermögen.

Dr. Ij. Krcß, Roftock:

Die Politiken Dringlichkeiten der Zeit.

(SRadjfolgenbe Seilen motten als SRefuItat sroanjjigiäljriger

Stubien betradjtet roerben, roie fie fid) einem als Neurologe unb
Sßfodjiater mit ber mecöenburgtfdjen ÜJientalität vertrauten
dauern ergeben mufjten).

35as Äunterbunt oon ©eftaltungsgebanfen, bie fid) in unferer probte«

marifd)en 3eit an bie Dberflädje bringen, rebujiert fid) testen ©nbes auf

brei SBeltanfdjauungstreife, roeldje um bie 93ort)errfd)aft in ber Aufgabe

ringen, unfere ftaattid)e ©efettfdjaftsorbnung auf neue ©runbtagen }u

ftetten, einen neuen potitifä)en Snbitator auf3urid)ten.

3d) roiH ber btftorifd)en ©nttotdtung folgen.

3n alten Herten ftanb ein attmäd)tiaer ftürft an ber Sptfce unb Ijtelt

t>as Dötfifdje Sdjidfal in feiner &anb. Um it)n gruppierten fid) abljängtge

Surften, ber fidnbesabel unb bie ©eiftlidjtett. Diefe brei gaftoren roareu
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ausfdjliejjltdj bie Xräger ber ^oltrif. 3Dic $ötigfeii mar geltenbes

^Sttnaip, Äriedjerium, Sldjfelträgerei, £eud)elei, ÄuIiffentDittf ft, Steib

unb Sntrigue unb SBetternmtrtfdjaft bie notmenbige d)arafteroIogifd)e

Srolgeerfdjeinung bei biefem Sdjmarotjertum. Senn es fehlte ja jeglidjer

mobutterenbe ©tnfluf} ber ©efamtbeit bes übrigen SBoltes, metdjes sur

5RoUe bes redjtlofen 3lusbeutimgsobjefts oerurteilt mar. Sin btefem

geilen bes ©egengemtäjts franlte bas ©ange. Oben lebte man auf Äoften

bes 93olfes einen guten lag, man fäjlemmte, pra&te, fptelte, oertrieb bie

3eit mit 3«flb, furnieren, gelben. Das ©emaltprinjtp regierte, Kultur»

aufgaben ftanb man feinblid) unb oerädjtltd) gegenüber, man oerluberte

unb bemoralifterte. Die grofoe UÄaffe bes 93oltes abmte bie fä)lecf)ten

©erootmtjeiten bes SSorbilbes nad) unb geriet bafür in bie 3i«Jangsjade

ftrenger ©efet|e. ©ine beffere SBolfsfdjtdjt entmtdelte trofcbem unb gerabe

bestjalb 3ioWifatton unb Kultur. 3" ben Stäbten befonbers lämpfte

bas SBürgertum um ©eltung feines ftaatlidjen SBertes unb fd)on Kaifer

§einriä) I. (919—36) unb Sßapft ©regor VII. oerfudjten ber attadjt bes

©eiftes gegenüber ber materiellen ©eroalt Sldjtung ju oerfdjqffen. 60
baben mir ffin fd)on bie Keime einer proletari{d)en unb bemolratifä>en

Bölfifd)en Xeitujtg unb einer bemofratifd)en 23eroegung. Stber toä^renb

man bamals fdjon in ©nglanb burd) eine SBerftänbtgung bes Slbels mit

bem SSolfe bas Königtum befdjränfte unb ben ©runbftein ju einer Ion=

ftitutioneHen 93erfaffung legte, roäljrenb man in granlreid) burd) einen

Kompromiß mit bem 93oIte bie abfolute ÜJtonardjie begrünbete, ging

es in Deutfdjlanb über biefe leifen Slnfäfce oölftfdjer Stnerfennung im

alten entrotdlungsfeinblid)en ©eroaltregtment roeiter. 91m fdjlimmften

erging es bem 93auernftanb. Der mar sinspflidjtig, tjörig, untertänig, •

leibeigen, nabegu oogetfretes Slusbeutungsobjeft. Stur bie Sübbanern,

bie Dittmarfen unb Stebinger oermodjten ttjre Selbftänbtgfeit ju be=

tjaupten. ©rft 1809 tonnte fid) in Sßreu&en bie Humanität bis aur Sluf-

bebung ber ßeibeigenfdjafi burdjfefcen, in SBürttemberg 1817, in Säuern

1818, in ber fäd)fifd)en ßaufifc erft 1832; in 9Ke<flenburg beftanb fie,

nid)t nominell, aber geiftig in übelften Steften bis 3U bem jetjigen SBelt-

Iriege.

SJltt bem ausflingenben Mittelalter Ratten bie 3folgeerfd)einungen

bes 3tllmad)tstaumels bie Ijerrfdjenbe Klaffe fo meit jerfreffen, bafe bas

SJürgertum als Kulturträger an bie Steide tarn. Die Demofratie mar

burd) eine oppofttionetle, reaftionäre fiatenjperiobe 3U fd)öpferifd)er

Staatsgeltung entroidett. Slber il>r fetjlte bas 2Jiad)ttnfttument unb in

ien Kämpfen mit gürft, SXbel unb ©etftlidjfett erfd)öpfte fid) bas 93olf,

jumal fiuttjer bie ©rftartung ber dürften begünftigte unb eine fürftltä)e
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Despotie gegen Äaifer unb gegen bas 93oK elfteren ließ. Slus bem et*

fd)öpfenben, olles »etaehtenben Dtet&igjähtigen Ärieg ging bei fürft»

lid)e Sötilttarismus (ftehenbe §eete) hetoot.

Um bie SDtttte bes 17. Sahtljunbetts taufte nun eine neue 3Kad)t

neben ben Bisherigen Slflgetoaltigen auf: bas Kapital. Dasfelbe fd)lof$

Pd) aunädjft bei 2Rad)tgtuppe an — eine erfte abtrünnige, fahnenflüchtige

93olfsfd)td)t, aus &anbet unb ©runbbeptj ftammenb. Anfangs ging es

einen Äompromifj mit Iljron, 2tbel, £ird)e unb fpäter aud) mit beffen

erroeiterter aHad)t, ber Sürotratie ein, behauptete pd) aber halb als

fouoeräner 9llletnherrfd)er, bem pd) trabitionsgetreu bie herrfd)enbe

Äafte mit ihren oererbten #npaffungsmed)antsmen, mit ben aus bet

SRad)tftellung geborenen oben ermähnten 3toeifeIb>ften ©tgenfd)aften

gegen bas übrige 93olf geoianbt, unterorbnete.

Seither regiert bas Kapital unumfd)ränft, ber Surft ift jum erpen

Diener bes Staates getoorben, 3um Slbel unb bet hohen @eiplid)!eit

roar bas ©tofjtapitat getommen, ber fortfdjrettenbe Ausbau bet 33üro=

trotte, bie oon ber Staatsgemalt bittiette ©Ziehung bes 33oIfes burd)

Sd)ule, Ätrdje, ©erid)tsb.atteit unb SJlilttär ftüfcte ben 2Rad)tftaat. So
tDar es bis heute. Unter bem neuen Xrjrannen blieb, feit Uraeiten an
fouueräne ©efolgfd)aft mit ihren Sorteilen gewöhnt, bie hettfdjenbe

Äafte madjtpolitifd) orientiert, fottfdjtittsfetnblid) unb oolfsfeinbltd).

3h« ^Repräsentanten pnb heute bie aus ben Äonferoatioen, refp.

iftattonatliberaten heworgegangenen : 3)eutfd)nattonale unb beutfd)e

Soltspattet.

©egen biefe ältefte politifdje 3Jiad)tgruppe erftanb nun aus bem
SBohlftanb unb Äulturtoerte fdjaffenben, aber red)ttofen 33oIfe eineDber*

fd)id)t, toeldjer auf ©runb ber materiellen unb tbeeHen ©rfolge, bie ihr

ber J)änbe Strbeit unb bes ©eljirns gähigfetten fdjufen, eine anbere

5BeItanfd)auung innewohnte, ©s n>at ein pd) feines ftaatlidjen unb
menfd)Iid)en SBertes betou&tes, ftol3es SBütgettum, bas nad) entfpredjenbet

©eltung oetlangte, bas nid)t nad) oben fried)en, aber aud) nid)t nad)

unten treten wollte, bem bet anbauetnbe |d)tDete Äampf gegen 4>ie be=

herrfdjenben unb ausbeutenben ©lemente bes obrig!eitlid)en 9Kad)t=

ftaates feine liberale Denfungsart, feine gotberung auf SBettung nad)

ßeiftung, fein »erlangen nad) SKenfd)lid)leit unb ©eted)tigfeit gegen
alle immet fdjätfer enttoidelte. Der Sluffaffung biefet Demoftatte ent*.

fptad), bajj ber fianbesfürft ber erfte Diener bes Staates ift, bajj bas
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SBof)l bc© gefamten SBolfes, feine menfdjlidje gtrt^eit unb geredjte

SBürbtgung bas pflichtgemäße. 3iel bet Regierung, bes SJeamtentorpers

fein muß. 3bt-entfptid)t aud), feit ber SRüte bes 17. 3^r^on^w*s» ftd)

nidjt in ipörigfeit bes neuen Despoten, genannt Kapital, begeben,

fonbern aud) biefen Souoerän 511m erften 3)tener bes Staates herunter

ju jmingen, b. b- bas Kapital bem SHIgemeinmo^l bienftbar 311 madjen.

Sin altruifiifdjes ^Sringip djarafteriftert ben bürgerltdjen Staatsgebanfen

gegen ben aus bet Slnerfennung bes 9Jiad)tftaates geborenen (Egoismus

ber Hedjtsparteten.

Sßir boben eingangs bie bettübenbe (£nttDtcflungsgefd)td)ite bes

Wirgerltdjen Staatsgebanfens in gtoben Umriffen fennen gelernt. $tus

bem djrtftltdjen SJürgertrieg ging ein obnmädjtiges 93olf unb ein- mili»

totiftifd) oerfteiftes Staatsregime fyxvoz. SBäljrenb in Gcnglanb fdjon

im 12. 3at)tf)unbert unb fürs barauf in grantreia) eine liberale

SWauferung bes ÜRegierungsauUens tonftatierbar ift unb 511 politifdjen

Äompromiffen mit bem SJürgettum, alfo ju feiner Slnerlennung als eines

©eftaltungsfaltors, führte, blieb es im Deutfdjen SRetd) beim ab*

fotutiftifdjen 3Äad)ttDilIen bes Obrtgfeitsftaats unb redjtlofem Unter*

tonenfnftem. SIber bas SBürgertum mar fid) feines ftaatsurtrtfdjaitlidjen

unb polttifdjen SBertfaltors als Kulturträger 00m 16. Safabunbert an

immer tnefjr betoußt geroorben, ber ftänbige 35rud* bes immer ftärter

ftifl ausbauenben aWadjtregtmes, tote er als golgeerfdjetnung bes futä=

Tätigen SBiberftanbs aufgefaßt toerben muß, ergeugte naturgemäß eine

innere Spannung mit ftetig madjfenber ©efaljr reoolutionärer (£nt=

lobung. Sreiliö), fo lange ein äuoerläffiges £eer bem fouoeränen SBillen

3«r Verfügung ftanb unb feine außenpolitifdje 3®angslage gefdwffen

o»r, tonnte man biefe ungefunbe oölfifd)e Situation bei bem oben

Ijerrfdjenben oolfspf^ttjologifdjen Unoermögen toeiterbefteljen laffen.

Die greibeitsbeuiegung oon 1813/14/15, bie bemolrattfd)e SReoolution

oon 48 erlag bem abfolutiftifd)en Militarismus; SMsmarct, biefer größte

Seinb ber Demottatie in ber 2BeItgefd)td)te nad) Napoleon, mußte bas

beutfdje SBürgertum nad) gefdjidter 23enuf$ung 3ur SReidjsgrünbung unb

Seftigung toieber brutal unter S)rud ju feisen unb jur politifd)en Dbn=
madjt ju oerurteilen. Unter bem legten ^obengollern, bem roelt* unb

oolfsfremben SBilbelm II. trieb ber abfoluttftifdje SRadjtftaat nod) ein*

mal ju mittelalterlidjer SJIüte, trotjbem bereits bie nädjfte 93ottsfd)id)t

immer nad)brücflid)er mit g-orberungen auftrat.

£>te biftorifdje Iragit ber J)emofratie liegt in erfter ßinie in einer

ungenügenb qualifijierten gübrung begrünbet, ber eine ftraffe unb ein«

ljeitlidje 3ufammenfaffung aller SBolfsfräfte nidjt redjtjeüig gelang,
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ttotjbem bic etfjifdjen ©tunbfotbetungen fo ftatf unb umfaffenb ftcts

toaten, bajj neue Sßatteiungen (3enttum, . gtetftnn, 9tationatlibetatts=

mus etc. etc.) i^i nid)t anbouetnb bos Ätafttefetooit Ijätten netminbetn

bütfen. 3tus biefet oölfifdjen 3etfpttttetung eittmdjs eine politifdje

Sdjtoädjung bemottatifdjet 3ielfttebung unb umgetetjti eine 5Btaä)t=

fteigetung bes monatd)ifd)en Slbfoluttsmus (divide et impera). getnet

fehlte bet Demoftatte bas nottoenbige äJladjtinfttumeni, in teoos

tutionätet Steroegung feinen SBitten butdföufetjen unb 5U ftabüifieten,

unb fdjliejjlid) toerfagte befannttid) in fotdjen Ättfen bet (Eb>tafter bet

in bie 3Kad)tfpf)äte bet ftegtetung Gelangten oietfad). Unb enblid) —
bas gilt tnsbefonbete füt 9lotbbeutfd)lanb — fehlte eigentlid) bis Ijeute

bet 9tät)tboben einet altgemeinen liberalen Denfungsatt. So lange man
ftd) ntd)t teä)ts — unb toit ftnb bleute banon weitet entfernt benn je —
sunt ßibetaltsmus befennt, b^at bie Demokratie ben benfbat fdjtmetigften

Stanbpunft unb aud) bet Sozialismus fann ftd) nidjt aus feinem Stabi*

talismus ju pfjetet Staatseinftdjt tempetieten.

Die Sübftaaten ftnb — anfdjeinenb feit ben napoleonifdjen ©inflüffen

— einen anbeten 2Beg potittfdjet ©ntroidlung gegangen. Det ßibetalts*

mus blatte ben Slbfotutismus abgelöft, eine bemo!tatifd)e ©efinnung um-
faßte bas gefamte 93olf, ein feetifdjes 23anb vom ftüiften bis 5um testen

2ttbeiter toar tjetgeftetlt. Die teooluttonäten Totgänge in Sübbeutfd>

tanb finb fein ©egenberoets, benn fie ftnb oon ftemben (Elementen (ÜÖia*

ttofen, gatijtfdjen unb tufftfäjen Sßtopaganbiften) mit §itfe ttiegs-

oeturilbettet unteifet 3ußcnb in Ssene gefegt unb betoeifen nut bie

netoöfe ©tfd)öpfung bes S3olfes. Die roeitete ©ntroidlung roitb bie

üRtdjtigfett biefet 93eb>uptung ettoeifen.

3ebenfatts ift es ein füt bie Dauer ganz unb>Itbatet 3uftanb, bajj

im Deutfdjen 9tetd)e bemofrattfd>tepublifantfd)e fübbeutfdje Denfroeife

bet norbbeutfdjen monard)ifd>abfolutiftifd)en ÜJtentalträt fäjtoff gegen*

überfterjt. Ks tann ja auä) ein Äönigreid) republifanifdjer fein als eine

SRepubltl. (©nglanb — granlreid)).

Die btitte ©ruppe umfa&t ben Sozialismus.

Diefe ßinfsgtuppen djarattetiftett bie Sluffaffung, bafe tebigtid) fte

ein totitbetofes Stusbeutungsobjeft bes Äapitats feien, fotoie bie Sdjtufc

folgerung, bafj bas Äapttal befeitigt roetben müffe, eine nid)ttaptta=

lifrifdje ©efettfd)aftss unb Staatsotbnung etnsutidjten fei. Det 5RabifaJis=

mus biefet potitifd)en Bewegung ftfc* ootzugsroeife in 9totbbeutfd)tanb
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unb ift eine Äonfequen3 bes anbauernben attioen unb pafftoen SBtber*

ftanbs bes t>oben3oflernmacbtregimes, bet anadjroitifttfcben b<"tnäctigen

(Ermattung bes Dbrigfettsftaats.

3)er forgfälttg gepflegte, antiquierte ßaftengeift oerbtnberte ein

gegenfeitiges SSerftänbnis ber einaelnen SeobWerungsfcbtchten unb fdjuf

in erfter fiinie jene gefabroofle, unüberbrüefte Äluft 5toif(t)en Jürft, bem

aus ber oberften, poltttfdj rechtsgerichteten Schicht Ret) retrutierenben

9Segietungsförper einerfeits unb ben 3lrbeitermaffen anbrerfetts. Dem*

enifpuetjenb blieben bie unter 9ßilr)elm II. gefct)affenen, in ber Dppo*

fttion geborenen, fatalen gürforgeeinriebtungen falte, papierne SBert*

lofigleiten, roeldje ber autoritattoen gübrerlraft entbehrten.

So mufcte ben 3Jiaffen Staatseinfiajt unb ißerftänbnis für orgamfdjes

SBerben einer ©efeUfdjaftsorbnung fremb bleiben.

(Sin bötf)ft ungünftiges SRoment für bie (Entroicflungsrtdjtung ber

Arbeiterbewegung lag unb liegt ferner in ber latfaäje, ba& ein un*

geheurer ^ßrosentfa^ ber unteren 93olfsfd)idjt Ret) eben besbatb bort be*

finbet, roeil er intellektuell ober d)aralterologifd) ober in beiben 23e=

3iet)ungen irgenbroie minber* ober untertoertig ift, toeü bie güljrung

Ijauptfächlttt) auf bürofrattfdje, ftraffe Organifation unb politifdje Sßartei*

toutine unb faft gar nicht auf fnftematifche Hebung bes SBübungsnioeaus

rtebadji roar. Der biftortftfjen Stellung 3um Staat entfpredjenb mar unb

ift es, bajj roeltfrembe 3beologen, oerbitterte $fnd)opatt)en, am t)errfd)en»

ben Staatsregime trantenbe, tadje= unb machtgierige 3nteflettuelle es

ju einer gana befonberen 2Btrtungsfraft als politifdje gübter ber ÜKaffen

bringen mujjjten. So müffen aud) 3Jlarj unb (Engels, sroetfellos ju ben

bunbert 33egabteften bes legten 3a^^unberts gehörig, boct) weniger

unter bie realen SBolfsrütrtfdjaftler als unter bie bid)terifd)en Xräumer

gerechnet unb als Utopiften aufgefaßt roerben. fiangfriftige Xtjeorien auf

bem Gebiet ber So3iologie roerben immer roieber an ben Unberechenbar*

feiten 3utünftigen (5ef<bebens 3erbrechen. Unb es fomme, roas ©olle: So
lange bie Qualifitation ber SDlenfchen einer fo enormen SBartatton unter*

roorfen ift, roirb Rdj immer roieber größere unb geringere 3Kadjt, größerer

unb geringerer SBeftfc »berausbilben müffen.

Sin folcher, fich felbft unb ber gefamten Staatsentroicflung böct)ft ge*

fährlicher 3Kachtfattor hätte Ret) in ^reuj}en*$eutfchlanb niemals ber*

artig ausgeroachfen, roenn man redjtseitig, toemgftens cor 3roan3ig

Sahten, ben So3ialiften ben 9Beg in bie Regierung geöffnet hätte.

3Jlan machte regierungsfeitig biefen Stehler, roie man ihn fetjon cor

hunbert 3abren bem erftarfenben 35ürgertum gegenüber machte. SRan
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tyett, mitten in einem fogtologif^ ootausgeeilten Äulturtreis, ftatnpf-

^aft feft am mtttelalterlidjen Äaftengeift, am SJtaajtprtngtp bei Staats*

geroalt.

9Jttt bei ©rünbung bes Deutzen SReidjs rourbe burd) foldje 33er=

Jjättniffe ben auf bet Unterlage bes ßiberalismus längft bemofratifterten

<Sübftaaten ein Jpemmfdjut) angelegt, bet ©egenfäfce notioenbig oet*

fdjärfen mußte. 3<b bin gerotfr, baß bet roett mobetnete 6üben längft in

bas gabrroaffer ruljtgerer gortentrotdlung etngelenlt fytt, roenn bet

Horben nod) in fdjroeren Gsrfdjütterungen, Konflttten unb Ärifen gittern

mitb. Stidjt bet preu&tfdje SJtilitartstnus bot uns in biefe elementare

Äataftropbe btneinfdjlittern taffen, fonbern bas lultut« unb oolfsfeinb»

lidje, auf gauftredjt unb brmaftifdje 3Jlad)terroeiterung eingeteilte SRe*

gierungsroerf bet gefamten §oljengotlerritümge bis 5um legten roar bie

Hrfadje feinet roeltblinben Slusmirfung.

Soll bas SRetäj beifammen bleiben, fo ift bem Gäben jetjt bie aÄiffton

-mobernijtettet SIeubtlbung gugefaHen. Sin bie Stelle bes ntdjt meljt

zeitgemäßen Sßatteiengeroirrs bätte nun, nad) SBegfatl bet SBibetftänbe,

eine 23ereinfad)ung auf bie btei abigen polttifdjen ©ruppen gu erfolgen

-unb bem ßiberalismus mu[j oon bet äu&etften 9ted)ten bis aur ejtremften

ßinten sum Siege oerrjolfen roerben. Das oerlangen unerbittlid) unfere

roettpolttifdjen 3ntereffen. SRedjts mu& man etnfeben lernen, bajj bas

bisberige 2Rad)tpringip, roeil oon bet 3eit innerhalb unfetes Kultur«

freifes längft überholt, enbgältig oerabfdjtebet roerben muß, lints ift

ein befferer Äontaft mit bem ©angen, eine lultureKe unb fogiale Hebung

ber aJiaffen mit allen ÜHitteln gu betreiben. Die SDlitte bes beutfd)en

33olfes, biefer bod)roertige Kulturträger, muß fid) 5U ftärferer reno=

lutionärer SHtioität bequemen, um bem Slusgleidjungsprogefe geroadjfen

m fein.

3lus bem rapiben Slufftieg gum SBoblftanb feit 1870 ging ein immer

mebr tapitaliftifd) eingeftetltes beutfäjes S3olf in ben SBeltfrieg. Die

regierungs= unb militärfeitige Ärtegsroirtfdjaft appellierte nid)t an

9lationalgefüljl unb oaterlänbifd)en Dpferjinn, fonbern fie fpetulierte

folgeriajtig fapitaliftifd) : man gablte oon Slnfanfi an alle Äriegsmtttel

weit über ben SBert, man geroäbrte unoerbältnismäjjtge !Rtefenlö^ne

im §ilfs= unb SKunitionsbienft, man bulbete beraubt roilbe Überoor*

Teilungen ber Jnbuftrie aus bem bebauerlidjen ©ebanten b«aus, baß

man fo beffer bebient roerbe, man güdjtete ein gerotffenlofes Stiebet*

unb SBudjergeroerbe, bas obne entfpredjenbe ©egenleiftung 9üefeu=

.geroinne einftrtd).

146



Die polltlfdjen Drlnfllidflelten der Zeit Dr. f). KreB

ÜRtt biefer einfeittgen, prtmittoen, geizigen (EinfteHung, ohne rürt=

roärts reoibierenbe Sorberettungen ber SRegterung, gerieten wir in ben

3ufammenbrud). Das freie Sütgertum unb bie mittlere Seamtenfäjaft,

iie ärtegsmittoen unb SBatfen befanben jid) im 3uftanbe neroöfer unb

torperlidjer (Erfdjöpfung unb materieller ÜRot.

Die Sojialiperungsptäne ber an bie Regierung gelangten fiints*

gruppen, bie gut funbierte ftaatlidje Äopttalnerpltniffe sur Soraus*

fefcung Soften muffen, festen nun in biefem allgemeinen ©lenb eines

bantrotten, ausgefaugten, bem SiegerrotHen obnmädjtig preisgegebenen

Deutfdjen Stetdjes ein, weil man ftd) oon geiftig unoorberetteten SKaffen

. treiben laffen mußte.

Das oaljnjtnnige, rein fapitaliftifdje SBettrennen awtfdjen Arbeitern

unb Srobu3enten geftaltete fid) in ben legten SRonaten 3U finnlofer

Haferei. Die Opfer an ©efunbljett unb, finanjielten Sebensbebingungen

waren bie ohnehin entnervten freien Serufe, alle geiftigen Arbeiter unb

freien §anbwerlet, bie {leinen arbeitsunfähigen Zentner, bie SBitpen

unb SBaifen. Der Seamtenftanb ift in3wtfd)en, infolge feiner 3tuf=

befferung 3um großen leil nad) linls, ein fleinerer nad) redjts aus«

gefdjteben.

Sllfo mir haben eine ein3ige gerabe fiinie fapitaliftffdjer Ausartung
oon 1870 bis auf ben beutigen tag unb : Das Äapital ift beute flegreid)

auf ber gan3en ßinie.

©elingt bie Slufridjtung bes Deutfdjen SReidjes aus biefer befdjämenb

niebrigen allgemeinen fiobnbewegung nid)t mit ben wohltemperierten

Gräften bes beffer lonferoierten unb oorbereiteten Sübens, fo tritt an
6teHe ber SBiebergeburt unferes, allen mobemen Sottern $öd)ft wert*

ootlen Kulturlebens ein 3erfaH bes 9tetd)es, bei bem ber Storben un*

gtoetfelbaft bem fdjlimmeren Sdjidfal entgegengehen wirb.

3n ber SKarf, in SReeflenburg, Sommern, SBeft* unb Dftpreu&en ift

ber §od)ft& einer 3eit= unb weltfremben Denfwetfe ber 3Jlad)tgruppen,

ber oon bem übrigen Deutfäjlanb mit oereinter Äraft übertounben
werben muß, ba aus ber bobenftänbigen, oöllig abhängigen (Einwohner*
fd)aft heraus wegen ihrer Unfelbftänbigfeit unb ber ftänbigen ejtftens*

bebrohenben Soofottgefahr nidjts 3U erwarten ift.
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<ä. Elidenbauer Die fllederverelnigung des Bayernftaawts

Frofeffor Georg Klidenbauer:

Die Wiedervereinigung des BayernWamms

ein Hauptunterpfand einer glücklichen Zu*

kunft Gelamtdeutkl)land$.

911$ ein ljödtft unbeiloolles (Ergebnis einet ungünstigen gefd)iä)tlid)en

(Enttoidlung 3)eutfd)tanbs mujj es Betrautet werben, baß satjlreidje

Solfsbeftanbteile, naljegu ein Viertel unferer Station in (Europa allein,

außerhalb ber 3leid}sgren5en ftebeln. Darin liegt eine gefahrvolle

Sdjtoädnmg bes beutfdjen Sollstums, beffen einbeitlidje Äraft ftd) nufjt

in ber ©rreidjung bes tjödjften nationalen Strebens: ber polittfdjen 3«s

fammenfaffung alter 33olfsteile ju einem einigen madjtooflen Staats»

gebilbe betätigen tdnn. Das t)ängt großenteils mit unferer ungunftigen

geograpljifdjen Sage pfammen. SBtr leben in einem £anb, beffen ©rensen

feit meljr als taufenb 3°§rcn beftritten toerben. 9Hs £anb ber euro*

päifdjen SJiitte ber nad)barreid)fte Staat ber SBelt, ift unfer Stoterlanb

auf allen Seiten einem Drucf frembnationater 93eftrebungen ausgefegt,

benen toertooKe ©renjlanbe jum Opfer gefallen finb, fobafj unfer Soll

aus bem 3tDeitaufenbjär)rigen Äatnpfe überall 'empfinbltdje Farben

foaoongetragen t)at. 93iel Sdjulb an biefem äußeren Sßerfalt trugen bie

oon Otto I. i.m Sntereffe ber Stieb ersuringung ber übermächtigen Sa-

falten angebahnte unb oon feinen 9?aa)foIgern bis auf bie §ot)enftaufen

fortgefefcte 3ertrümmerung ber einjelnen Stammesrjeraogtümer unb

fpäter bie nidjt minber oertjängnisooflen Xeitungen ber einzelnen

jjürftentjäufer. Das l)ot ftä) namentlich an unferer SBeftgrenje fo unfelig

ertoiefen.

©ans befonbers fdjmeQlid) empfinben mir in biefen Iritifdjen lagen

bie 3erfplitterung ber beiben einft fo angefefjenen fübbeutfdjen ^erjofl1

tümer Sd)roaben unb Säuern. Der attebrunirbtge alamannifd>fä)u>äbifdje

33oltsfa)lag ift ^eutsutage nadj bem SBieberuerluft bes (Elfafj in biet

Staatsoerbänbe serfpalten unb es ift nidjt abäufetjen, roie je toieber eine

politifttje 3ufammenfä)toeif}ung erfolgen fönnte. 9toä) meljr acrüüftct ift

ber fernljafte bauerifdje Stamm, bereinft jaljrljunbertelang ber §aupt--

träger ber ftaatlid)en aJIadjt bes alten 9letd)es. ©egentoärtig ettmt

11 Millionen SBolfsgenoffen umfaffenb, ift bie 3Ret)r3at)I berfelben im

Saufe ber 3citen »om §auptftammlanb abgetrennt toorben, fobaj} bie
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größte SRaffe ber Samern in Steblungsgebieten außerhalb ber SReiäjs*

greifen roobnt unb beute, nad) bem unglürflidjen Ausgange bes SBelt*

ringens, in ©ergebene frembe Staaten oeraettelt ift. So beherbergt

außer Deutfd>£>fterretd), bas bis anf toin&ige Gebiete als ternbanerifd)e&

2anb 3U betraäjten ift, auä) bei beutfä)fetnbltd)e Xfd)ed)o=Slotnalenftaat

in bem blübenben Ocgertanb unb bem lanbfd)aftltä) ungemein reijooHeK

93<Hjmertoalbgau 3ablreid)e banertfd)e Stammesgenoffen; einen Heineren

Xeil umfdjüeßt auä) SBeftungarn, ja fogar 3ugo[latDten unb Italien

tjaben eine nid)t geringe Slnsabt banerifdjer Stammesbrüber vom
beutfdjen SJoIlstum losgertffen, elfteres in Sübftetermarf unb Äärnten,

legreres in Sübtirol.

Die 3erreißung bes SJanernftamms hatte aus ben oerfdjiebeuftew

©rünben red)t unangenehme Solgen nidjt bloß für 33anetn felbft, fonbern

auä) für bas SRetd).
1
) Dtefe einigermaßen toieber gut 5u madjen unb bie

Äraft bes roieberoereinigten 33anetnftamms jum Neuaufbau bes ©efamt=

oaterlanbes nugbar 3U madjen, muß für bie nää)fte 3eit bas eifrigft gu

oerfolgenbe 3iel einer toettfd)auenben beutfdjen Sßolttf fein. Dtepolt*
tifäje 3ufammenf af f ung bes SJaoernftamms ift ge*

rabeju ein §auptunterpf anb einer glüdlidjen 3u*
fünft bes neuen Deutfd)lanb.

Die SBieberoerbinbung ber alten banerifdjen Sieblungsgebiete in

ben ehemaligen Äronlänbern £>fterretd)s, oor allem bes beutigen in ber

jefcigen gorm abfolut niä)t lebensfähigen Deutfä)öfterretd), mit bem
banerifdjen Stammlanbe ift ein 3iel, bas biesfeit unb jenfett ber meiß-

blauen, bejro. fdjnmrjgelben ©renspfäble lebbafteft erftrebt toitb, toenn

freiliä) bie Centente bis beute bem nadjbrüdlidjft entgegeuunrft. Dod) im
3eitalter bes „Selbftbefttmmungsredjtes ber Sßölter" fann auä) ber

energifä)e nationale SBtHe ber Deutfdjen niä)t auf bie Dauer unterbrüdt

roerben. Das ift ja bas Cerfreultdje, baß fid) ber SBunfdj u>or)l aller

Stammbanern, toie ihn gans befonbets lebhaft bie Xiroler, Saljbutger,.

Ccgerlänber unb SBöbmenüälbler geäußert baben, nad) engerem Slnfdjluffe

ans baoerifdje 3Hutterlanb, ftä) oöllig bedt mit bem Verlangen bes-

ganaen beutfä)en SBoltes nad) 93er totrlHdjung ber groß =

beutfdjen 3bee, bie als uns Stettung aus fdjtoerfter oölftfdjer 9tot

oerbeißenbes pofitioes (Ergebnis bes Sßeltfrieges mit elementarer (Semalt

toteber lebenbig getoorben ift. Der gtoßbeutfdje ©ebanfe, ber feit 1866

gleidjfam aum lobe oerurteilt fdjien, ift mit neuer ßebensfraft toieber

*) diäteres barüber in meinem Sluffag „SHe 3ertrfimmerung bes 93anernftamms ein.

nationales Unglück für $eutfd)lanb* im gebntarh,eft oon „9torb unb Süb", 1920, nad)«

gebrudtt in ben ^ropnläen nom 9. Hpril
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auferftanben unb tjat in ben Jjerjen bes 93olfes felbft SBurset geflogen,

©r ift in erfter fiinic bagu berufen, unfer von fdjtoeren inneren Äampfen

ijertoüljltes SJolf 5U einen, inbem et it)m ein mit nationaler fietbenfdytft

311 erftrebenbes ^odfötel fefct. Der t)etf$e SBunfd), burdj bie Slnglieberung

ber 1866 aus betn Deutfdjen SJunbe tjinausgebtängten beutfdjen 33tübet

in öfterretd) enbltd) bie fjauptmaffe aller Deutfdjen im Sinne 3lrnbts,

Htjlanbs, §offmanns oon Fallersleben oölfifd) unb polttifd) ju einen,

geptt 5U ben betedjttgften gorberungen einet gefunben beutfdjen 5Real=

politif bet ©egentoatt. ©ana befonbets begeistert fdjtagen abet bie&etjen

aller Stottern biefem beutfdjen £od)5tel entgegen, roeil es banerifdje

Stammesgenoffen finb, bie auf biefe SQßeife in ben Sletdjsoerbanb ptütf«

geführt unb fo augleid} roieber enger ans banetifdje SJiuttetlanb an-

gefdjloffen toetben. Äein SBunbet bat)er, bafe ber gtojjbeutfdje ©ebanfe,

ber fo unenbtid) bebeutfam ift für bie (ünfrige ©efiattung unferer poli*

tifd)en ©efdjtde, in Stottern unb feinen beutfd)*öftcrreiä)ifd)en Xod)ter=

gebieten ben begeiftettften 3Bibett)att finbet.

Der 3ufammenfd)luf5 ber abgefprengten ©lieber bes Stooetnftamms

im ©rofjbeutfdjlanb ber 3ulunft fdjafft aud) bie bringenb not*
wenbige räumltd)e©rtoeiterung unferer betmtfd)en
3R adjtftellun g. Der berühmte Sdjtoebe ÄjeHen fdjreibt in feinem

bereits 1914, nod) not bem SBeltfrieg, etfdjienenen 23ud)e „Die ©rofc

mää)te ber ©egentoari" ber beutfdjen 5ßoIitif als 3iel »or: „D e u t f d) =

lanbs fontinentale ©ebunbenf) eit 5U übertoinben
unb it)m mefjr SR a u m unb 2 u f t 5 u oetfdjaffen. Die
beutige (1914!) politifdje ftarte geige ftd) nämlid)
immermetjralseinibmsufursgeroorbenesÄleib, bem
au&etbem ettoas oon bem Gborafter einer 3toangs*
jatfeanljaft e."

9lid)i ot)ne tjersbellemmenbe SJtttetfeit betrauten mir, nad)bem uns
im Verlaufe bes SBeltftteges bie 3Jtb'gltd)fett 5U unnfen fdjien, unferc

räumlid)e (Enge toenigftens teiltoeife ju übertoinben, nunmehr t)eute nad)

bem iät)en 3ufammenbtud) bet beutfdjen ©tbfje unb bem Slbfdjtujj bes

93etnid)tungsfttebens oon 33etfatHes bie unenbltdj trofttofe Sage bes

9?eid)s. 9Zad)bem uns bie geinbe gtojje unb toerrooKe ßanbftridje, bar=

unter fetnbeutfdje ©ebiete, getoaltfam entriffen t)aben, mad)t fiä) bie

fontinentale ©ebunbenljeit unferes Stoterlanbes umfo brüdenber fühlbar,

als toir überbies nod) unfere fämtlid)en Kolonien unb faft bie gange

Äriegs= unb Jtonbelsflotie oerloten tjaben. Deutfdjlanbs butä)

Ärieg unb $ungerbtodabe unb SReoolutton pljttfifd) gefd)toäd)te unb fitttid)

cntftäfteie 23eoölfetung ift tjeutgutage nod) meljr als frütjet auf
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-einen 31t gcbct^It^cr (£ n tro id 1 u n g Bei weitem nidjt

austeilenden fiebensroum suf ammengepf erdjt, nodj

«nger unb fdjmerabaf tei als früher i ft bei übrig =

gebliebene beutfdje ÜRumpfftaat in ben Sdjnürleib
ber f tantosf laiotfdjen $reffton gelangt, fobajj bem
»atmen beutfdjen SKtdjel fdjon bet polittfdje Sltem ausjuge^en btoljt.

SJielen fdjeint ber Untergang bes 93aterlanbes beftegelt unb fte

glauben angefidjts bes äSernidjiungstoittens bet geinbe namcntltd) im

Sihbliä auf bie troftlofen 3uftänbe im Innern bereits bas 3ügenglb<flein

l>es Deutzen ÜReidjes unb bamit aud) bes beutfdjen SBoltes läuten ju

boren.

Da l)eigt es alle Äräfte bes SBolfes fammeln, um bie broljenbe

33ermdjtung abjutoe^ren. Die SBorbebtngung eines aümäljtidjen beutfdjen

'SBieberaufftiegs bilbet bie Setoaljrung unferes oölftfdjen SJefifcftanbes

vor allem in 9JiitteIeuropa. Das gefdjieljt vooty am beften burd) atl*

mä^ltaje Gcinglieberung bet nod) äugen ftebenben 33oIfsgenoffen in ben

.Dtetdjsoerbanb. 2lm letdjteften lägt ftdj bas, auf frtebtidjem Sßege, mit

ber §eimbolungbeibeutfä) = öfterreiä)ifä)en Stamme s=

b 1 ü b e t beroerffteHigen. |>ier urinft beutfdjer Staatsmanntunft in bet

"Durdjfefcung bes einft oon SBtlfon mit fo lautem lamtam oerfünbeten

„Setbftbeftimmungsredjts ber SBölfer" aud) für bie gefned)teten unb oer=

nidjteien Deutfdjen eine ungemein mistige Aufgabe. Sttuf biefe SBetfc

Iann, toas im SBeften jenfeit bes SRljetns »ertöten ge =

gangen, imD fte n, an ber Dunau unb in ben 2Ilpenreiä) =

lid) iDtebergeroonnen unb babei gugleiä) bie getabe für Süb=

beutfdjlanb fo fdjtdfalljaft lritifct)c tontinentale <5ebunbenb>tt einiger*

majjen behoben werben. Stecft bod) Sübbeutfdjlanb mit DeutfäVöftetteidj

nidjt b!o& in einer 3n>angsjade, fonbetn oiefmeljt in einem Sdjraubftod,

ben abtoedjfelnb ber fransöftfdje (Erbfeinb Unb feine flaroifdjen £anb=
langer, Ifdjedjen unb Sufloffomen bebienen, um ben beutfdjen 3Jtid)el

fabiftifd) 3U quälen unb immer «lieber neue Demütigungen unb Xribute

oon ibm 5U erpteffen. DieSJetbteitetungDeutfdjlanbs an
feinet fdjmalften Stelle *ift ein ©ebot bet Selbft»
etbaltung.
Darum fefcen ftd) aud) fo Ijeroorragenbe 9Käuner toie SR. gr. £ a i n b P)

in (5ra3, ein £auptoorfämpfet bes öftlid)en Deutfdjtums, unb £>et =

mann On d* e

n

2
) in £eü>elberg mit atlet Äraft für bie jefct ober nie

') 6te^e beffen 93rofd)üre „©te ©eutfc&en in ben ©onoulänbem unb tyren SRo^bor«
gebieten" (granitfurt) foroie feine Sdjrift „SHe ©eutfäen in Ofteutopa" (fieipjig), foroie

aahjracfje Sluffäge im »®eutfd>en SBolhsroort", anündjen, 3lugsburger SIbenbaeitung.
J
) ©ieb,e feinen ^luffag „ ©ie SBiebergeburt ber grofebeutf$en 3bee" in berßfterr. SRunbfd>.
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metjt mbglidje Sttngttebetung bes beutfdj=bftetteid)tfd)en 3ungbatjetn am
Deutfdjlanb ein. 3a, ift ein 3eiä)en bei 3ett, bajj man fogat in 9lorb?

beutfdjlanb, wo man früher bei gro&beutfdjen 3bcc oom pteufjifdjen

Stanbpunfte aus mit etrods SDlifettauen begegnete, biefe. edjfc beutfdje,-

Sadje nunmehr anbers beutteilt unb bleute, too feine banaftifdje.'

Reibungen stoifdjen ^oJjenjolletn unb Jjabsburgetn ju befütdjten ftnb,.

als bas £eil Deutfdjlanbs betrautet. 1

) SBrtdjt ftd) boä) immer metjt bie

Ötttenntnis butd), bafc auf biefe SBetfe biebeutfä)e$otiti(oon.
felbft toiebet in bie oetljet&ungsDoUen SSaljnen bete

Cftotientietunggelentttoitb. $iet im Dften ift bie beutfdje:

3ulunft oetanfett. Das oetbängnisoofle Sßott „Unfete 3ufunft liegt auf

bem SBaffet" bat uns oot bem Äriege oon unfetet politifdjen §auptaufs

gäbe: SSetbteiterung bet beutfdjen ÜDladjt butd) $lusbeljnung nadj Dften„

roo3u uns einsigattige 3Köglid)fetten »intten, abgesogen. SBit oetgaftem

übet bet 93egtünbung unfetet übetfeeifdjen Sßeltgeltung su fetjt, bafj bie.

§auptgrunblage unfetet ülZadjt in (Europa rourjle, ba& toit jut (Eni«

faltung einet fo oielbeferbeten SBeltpolitif bet oetetnigten Ätäfte aller

Deutfdjen ajtttteleutopas, alfo eines gtojjbeutfdjen SBoHtoerfs. bet euto*

pätfdjen SDiitte bebutft Ijätten. 9lun unfete Übetfeepolitif fo fläglid) ge=

jdjeUett ift, le$tt uns bie bittete Kot, bie fdjon im SRtttelaltet mit fo

großen (Erfolgen begonnene Dftpolitif toieber aufsunetjmen. Die beutfdje.

5tont liegt im Dften. Datauf fjat, toie 9i. 3ft. ßainbl bemetft, fdjon oot

metjt als 50 3a^cn SBiftot 21 i m e § u b e t Ijingetoiefen
2
) Cbenfo

t)at fdjon 1841 2KoItf e als bie füt bie beutfdje ^olttif maftgebenbe

fRtdjiung Serlin»9Bien=ÄonftantinopeI beseidjnet.

Die 9Biebetaufnat)me biefet füt bie 3ufunft Deutfdjlanbs unb fütr

bie (Etljaltung bet öftlidjen Slu&enftetfung bes beutfdjen Solfes unenblidj*

roidjtigen, ja entfdjeibenben ^Solitif, bie oon felbft ben potttifdjen Sdjroet*

punft bes neuen Deutfdjlanb toiebet in ben beutfdjen Süben oetlegt,

etfotbett eine Sammlung unb Stärfung allet Ätäfte bes beutfdjem

Sübens. Dies fann nut butd) engetenpolttifdjen3ufammen=
fdjlufc bet einseinen ©liebet bes SBagetnftamms eQieJt.

roerben, bet, anfnüpfenb an bie ruljmreidjen Xtabi*
tionen bet batjetifdjen Äolonif atton bes SKittels

*) 6ietye „Vergangenheit unb ©egenroart ber öftlidjen 5lufjenfteUung bes beutfdjen

Volkes" oon haiferl. ruff. roiritl. Staatsrat Vrof. ©r. 3<>f- Seatus.

J
) „®eutfd)Ianbs3uhunft unb roeltfuftorifdjer Veruf liegt in überrotegenberaanafee, man.

bann fagen, au brei Vierteln, nid)t nad) ber oon Vreufeen, fonbern in ber oon fifterrrid).

oermittelten SRidjtung . . . längs ber $>onau bis ans 6d)roarje OTeer, bann weiter na<t>,

Vorberaften."

152



«Itters, in trfter flinie berufen ift als 35or f ämpf er bes 35 eu tf ä)»

tum» in benDonau* unbSUpenlänbernbtefemttueber
bie 3ugä.nfl* jur 3tbriaunb3um$Batlan3uerfä)ltej3en.
-3>ie gleiä)>tt>t<r}tige fultureüc unb poltrige SRifjion, bie in 9torbbeutfd>

taub einem garten Greußen als SJerfedjter bes beutfäjen ©ebanlens gegen

$olen unb in ben Oftfee4Ranbftaaten julommt, bat bie oerjüngte Äraft

eines butdj engeren 3ufammenfd)tuf} aller Stammbaoern gefa)affenen,

uon jtolsem Deutfdjgefübl burdjbtungenen grofjbauertfdjen Xrttfcblods

im 68ben bu erfüllen. 3)ie SBieberoereinigung ber Altbauern mit i^ren

jüngeren Stammesbrübern im ehemaligen §absbürgerftaat ftärft bie

Wrurette unb polittfdje Ätaft bes Deutfdjtums naä) äugen fo, bajj man
6ei uns alte fleinfidjen 33ebenten gegen bie SBerunrtltäjung biefes grojj*

beutfdjen fpodfoiels unterbrüden fotttc. Stur ein ftartes, felbft»

1» e m u fc* e s, in all feinen ©liebern fernbeutfd) fü$lenbes Stamm -

lianern oermag bie großartigen mirtfdjaf tltdj en
3ntereffen, bie Ijter für bas 3)eutfä)tum auf bem
Spiele fter)en, tatfräfttgft 3U roabren, roäljrenb anberen*

falls bie einseln or)nmäd)tfgen ©lieber mit leidjter äJtübe ben plan«

mäßigen Umtrieben ber ©egner 3ur 23eute fallen unb fo mit ber 3eit

"ber aurtfdjaftliäje unb bamit aua) ber polittfdje ßebensfpielraum bes

tieutfdjen SBotfes immer meljr eingeengt wirb. 9tur ber innigfte 3u=

lammenfdjlujj aller Söljne ber SJiutter SJaoarta oermag uns ben fo

oidjtigen Durchgang burd) Deutfä>öfterreiä) naä) Ungarn unb jum
ttollan auf bie Dauer offen ju galten unb oielleidjt fogar roteber ben

ionotoenbigen.'Äorribor jur Slbrta, beren Storbranb einft im 10. 3ab>
bunbett ber SBottnäfcigfeit eines bauerifdjen §er3ogs unterftanb, 3U ge*

«innen.

Q>lüdttä)eru>etfe teiltet bie oorbtlbliä) einbeitlid>e
Saturausfta'ttung ber geograpbtfd) aufs innigfte
jufammenbängenb en baoerifäjen otammesgebiete
3>en boben Bielen ber fünftigen beutfdjen Oftpolittt
aufs glüdltä)fte SBorfdjub. Säuern fteltt mit feinen
öfter r eidjif dj.en Xodjter länber n ein toobl abgerunbetes ge*
fdjtoffenes SBir tfd>af tsgebiet bar, bas, naä) einem einbett*

Hajen $lan grofoügig bennrtfdyxftet, trefflid) imftanbe ift, beim unrt=

föaftlidjen SBieberaufbau bes oerarmten Deutfdjlanb eine Hauptrolle

W fpielen. 3ä) oermeife b>r in elfter £inie auf bie riefigen SBafferlräfte,

Me, einbeitliä) jufammengefagt, in ber 3eit ber Äobtenteuerung, als

Kraftquelle oon unfdjätjbarem Sßerte, gerabe3U eine örtltdje, ja fogar

«ine tedmtfäje Umnmljung unferer SBirtfäjaftsorbnung beroorrufen unb
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uns oielleidjt ben Äraflen bes beutegierigen ©ntentetapitals entret&en

lönnen. ©ine irjauptoorbebingung ift babei aßerbings bie fperftellung,

eines bas gange barjerifdje Sieblungsgebiet umfaffenben 3Birtfd)afts=

blods, bet jebe töittfdjafttufye 3erfpliiterung als Äraftoergeubung aus*

fä)lie&t.

Das ©leidje gilt oon bet fpolgbeunrtidjaftung bes roalbgefegneten

SBanerngebietes, bas mit feinen sunt Xett nod) jungfräulichen §oä>

toätbern ein §auptreferooir bes beutfdjen SBoltes an Stenn» unb SBerk

t)ol5 barftettt. Dies fällt umfo mer)r ins ©eundjt, als bas Deutfdje fteieb,

burd) ben 5tteb«nsfd)luf} über IV2 SDttlltonen t>eftar SBalb uerloren l)at

unb über 400 000 öeltar it)m nod) burä) äSoltsabjttmmung oerloren gu

get)en brotjen. Dagu bepfct bas gange Sllpengebiet trefflid)e SBeibegrünbe

mit r)od)entröidetter 93tet)3ud)t, bie für bie 9Jtitä> unb gletfdjoerforgung.

»on größter SBebeutung finb. 9iid)t ju unterfdjäfcen finb aud) bie 9Jtineral*

oorfommen biefer 2anbftrid)e (Saig, ©ifen, in neuefter 3eit tourben in

öfterretd) Steinfotjlenflöge erbol)rt), bie toegen itjrer ein5igartigen.

9iaturfd)önt)eiten "aHjät)rHd) neben ber Sdjtoeig bas öauptretfesiel

Suropas bilben. 60 finb alle ©runblagen für ein urirtfd)aftlid)es 3luf=

blühen biefer ©ebiete gegeben, unb je inniger fie fid) roirtfd)afttid) gu=

fammenfdjtiegen, befto größer ift it)r (Erfolg unb it)r UZufcen für bas ©e*

famtuaterlanb. Siefen 3ufammenfd)lujj förbert aufs befte bas eint)eitlid)e

Stromnefc ber Donau mit tljren Stebenflüffen. SDfan bebente, roeld) roirt-

fdjaftltcfjes übergeroid)t bas vereinigte Stenern = öfterreid) als 5Be*

t)errfd)erin ber gangen oberen Donau oon Ulm bis nat)e $ref;burg beRtd

mit ben ipauptumfd)lagst)äfen 9tegensburg, $aflau, fiins, SBten! Dagu

berjerrfdjt es als §auptburd)gangslanb ber europäifd)en SKttte bie

uridjtigften Sd)ienenftränge, ben Dftenbe=2Bien=©{pre|j, ben Grient?

©jprejj, bie Slrlberglinie unb bie jene treujenben Sllpenbatjnen über

ben 35renner, burd) bie lauern unb übe« ben Gemmering. SBatjrlid),.

fdjon ein blojj n)irtfd)aftlid) geeintes Stammbarjern ftellt einen äKad)t-

faftor bar, ber im SBettbetoerb ber europätfdjen SSöltet nid)t unbeadjtet

bleiben fann.

Dod) biefe unrtfdjaftltdjen Vorteile finb gering angufirjlagen gegen«

über bem ibealen oblfifdjen ffieroinn, ben bie SBteberoereini-

gung aller Stammbanern für bas gefamte beutfd)e Slolts-
tum mit fid) bringt, nämlid) bie Jtettung unfeter beutfdj^
öfterr eid)ifd)en S3olf sgenoff en vor ber flawtf d)en.

51ut. Unrettbar finb nämlid) unfere Stammesbrübet im ehemaligen

öfterreid) bem Untergang preisgegeben, toenn es uns. nidjt gelingt, fte.

mit bem ÜRutterlanbe toieber gu »ereinen. Dann erliegen fie gar balb
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bcm Slnfturm ber oereintgten flawifdjen ©egner. (Ein SHd auf bte Äarte

lehrt uns mit erfd)redenber Deutlichfeit, wie gefabroott bte bopp«lte

Bebrängnis oon Storb (Ifdjecfjen) unb 6üb (3>ugoflawen) für bte

Deutfcf>=öfterreid)et ift. itberlaffen wir fte ihrem Sdjicffal, bleiben fte

außerhalb bes fdjüfcenben Sippenoerbanbes bes SReidjs, fehlt ihnen ber

florle belebenbe 5RüdI)aIt an bei engeren Stammesgemeinfd)aft, fo fallen

fie unrettbar bem flawifd)en SJiolod) sunt Opfer. Das gefdjiebt umfo

fixerer, je weiter bte 3erfplüterung 3)eutfä)öfterreid)s im eigenen Säger

um fid) greift. Sd)on beute befielt bte ©efaljr beffen „SBerlänberung", ba

bae an ber äujjerften Peripherie gelegene bolfdjewtftijdje SBien mit feiner

SRaffe von unbeutfdjen (Elementen ntd)t mehr als ^auptftäbtifä)er geo-

graphifd)er Sd)werpunft in 93etrad)t fommt unb eher ein Hemmnis für

bas Aufblühen öfterretä)s im neuen ((EntenteOSotmat bilbet. SJian

beachte nur bie 23eftrebungen ber einaelnen öfterreiajifttjen ßanber, oon

benen einige wie Salsburg unb lirol unter ber Sparole „2os oon SBien!"

ben unmittelbaren 9lnfd)Iujj an Bauern energtfd) betreiben! göllt aber

Cfterretd) ausetnanber, fo werben bie einseinen Xrümmer gar rafd) eine.

5Beute ber Slawen unb SBelfdjen ©erben. Die fünftige füboftbeutfd)e

©renjmarf barf bafjer unter leinen Umftänben serbröcfelt werben. 9t u r

engfte SBerbtnbung bes ©ansen mit Sägern unb bem
ÜReiä) fann i fjr e n Untergang aufhalten, fonfi ift tf)r oöl*

fifäjer lob beftegelt. Die bitteren (Erfahrungen an ber SBeftgrense foHten

allen Deutfdjen bie Stugen öffnen. Da eröffnet fid) bem geeinten
93aner nfta mm eine beljre Slufgabe: SBorlämpf er ju

fein bes Deut[d)tums im Dften unb auä) im Süben
(3talien), Schtlbwachtsu I) alten gegen fla wif d)e unb
w e 1 f d) e Ü b e r g r i f f e. 3f* «ft einmal bie &auptmafje aller SBaoern

in Deutfd>£>ftcrretd) ans 9teid) angefdjloffen, fo wirb bie Slnätebungsfraft

bes fo geftärften beutfdjen ©rojjblods fid) mit unfehlbarer Sicherheit auf

jene ©ebiete geltenb machen, bie bisher noch in fremben 33anben

fd)mad)ten. Dann wirb ber tfdjed)oftowaftfd)e Staat fid) wof)l aud) ju

einer gerechteren Sßoltttf gegen bie in ben Sprad)infeln wofmenben

beutfd)en 93rüber oerfteljen, unb wirb oor allem aber fid) fdjlie&ttd) bodj,

3u einer Verausgabe ber wiber alles SBölterredjt geraubten banerifd)en

©renjlanbe, bes (Egerlanbes unb bes Söljmerwalbgaus, bequemen

müffen. Das ©Ieid)e barf man für bie an 3ugoflawien unb Statten

jwangsweife abgetretenen beutfd)en ©aue erwarten.

3ur (Erfüllung biefer für bie (Erhaltung unferes Sßolfstums fo un*

enblid) wichtigen Stufgaben braucht es bie ganse Äraft bes ge-
einten SBa^et nftamms unb beffen Unterftüfcung burd),
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gansDeutfdjlanb. 3" tiefem Sinne märe es angezeigt, baß man
angepdjts bei bebeutfamen Stufgabe SJaoerns für bas SReiä) feinet eigen«

artigen Stellung allenthalben größeres SJetftänbnis entgegenbrädjte,

feine tt>trtfä)aftlidje unb fulturette Eigenart meljr fdjonte, aud) bie Pflege

"bajuu)arif<f>en Stammesgefüljls nidjt attsu mißtrauifd) beargtoöljnte, Ja

im Sktboppelung bei beutfdjen Stoßfraft nad) Often unb Säben fogar

förberte. 9lur ein oötfifd) ft o 1 3 beroußter S3aoernftamm
fann auf bie 2) au er feine SJoiljuiftellung fät bie Ger»

Haltung bes 5)eutfd)tums in ben Donau* unb Sllpen =

(änb ern unb bamit bie Zugänge 3 um 23 alt an unb sur

Slbria erfolgreich behaupten. 3« biefer §inftd)t ift Säuern

einer ber ioidjtigftcn Ccdpfeiler bes SRetd)s unb biefer muß oerftätft

toerben burd) bie Slnglieberung ber bisher außetbeutfd)en banerifdjen

Stammesgebiete, bann mirb an biefem als Oft« unb Sübmarf <5rofc

beutfdjtanbs ungemein toidjtigen Stottmert ber flaaufdje unb tnetfäje Sin*

fturm oergeblid) anbranben. Sa bient ein gefunber bauerifdjer S3at*

ttfularismus gugleid) am beften ber SDßor>Ifal>rt bes SReidjs. übrigens

Sft mit Sidjerljett oon ber SRüdfebr ber jabtljunbertelang auf SJorpoften

bes Deutfdjtums geftanbenen öfterretdjifdjen Stoftsgenoffen in bas Stctd)

unb in ben engeren SJerbanb ber Stammesgemeinfdjaft nidjt etma eine

einfeitige Stärfung bes baoerifdjen Stammesgefüljls, fonbern im ©egen*

teil oor allem bes beutfdjen ©ebanfens 3U erwarten, eine ©egen»
mirfung gegen mandje partifulariftifdje 33e*

ftrebungen bes bisherigen aUbauerifdjen Ätetn*

ft aat es, ber fid) ftets oor bem großen, übermädjtigen Greußen ängftigte

unb baljer gegen bie preußifdje SJorljerrfdjaft agitierte. Jtte 2)eutfd>

£fterreWjer, namentlid) bie iiroler, Deutfdjbö^men, ftnb es oon ib*et

-Äampfesftettung ber gegen bie beutfdjfeinblidjen SJölferfdjaften ringsum

getooljnt, rein großbeutfdj 3U benten. Sie toerben, ftnb fte erft einmal

mit bem SJtutterianb oereint, aud) in biefem ben großbeutfdjen ©ebanfen

mädjtig aufwirbeln unb bei ibren altbarjerifdjen Stammesgenoffen ben

Iampferprobten Dftmarf engeift aus ben ruljmretdjen

Sagen laffilos unb Äarls bes ©roßen roieber neu beleben.

2Rtt größter 3uoerjid)t barf ©efamtbeutfd)lanb oon bem oor große

beutfdje Aufgaben geftettten eng 5ufammengefd)toffenen Siaoernftamm

beren ßöfung in großbeutfdjem Sinne erwarten. SDlan laffe nur bj«

oertrauensoott ben baoerifdjen Sonbergeift fid) betätigen!

Slud) innerpolitifä) fd)eint mir ber engere 3ufammen =

fdjluß ber Stammbauern für bie ©ntwtdlung bes

Steidjs oon Sottet! 3U fein. (Er ift bie befte 33orbebingung
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für ein geb eiblidjes Aufblühen bes lünftigen grofj*
ieutfdjen ©inljeitsftaates auf f ob etaltftifdjer
©r unb lä ge, in bem «in ftartes 5preujjen im Slotben ein Iebens=

Itäftiges, eng anetnanber geleitetes Stammbaoern im Süben jtd) nidjt

etroa eiferfüdjtig bas ©letdjgetDidjt halten, fonbetn miteinonber n>ett*

eifern in ftaftooKfter Vertretung bes groftbeutfäjen ©ebanfens auf ber

gangen beutfdjen Djifront com Saltifdjen 3Jteere bis jur Slbria unb oon
ber SBetdjfel bis jur mittleren Donau.

©in eng aneinanber gegltebertes Stammbauern
umre augleid) im 3ntereffe aller beutfdjen SRtttelftaaten bas befte
©egengerotdjt gegen bie „gefdjidjtsinibrige 3entralt*
fation unb ben romantifd)en Unitarismus" (3otn)

ber Serlinet ©tnljeitsbeftrebungen. Siefen bie seniri*

fugalen Äräfte redjt in Sdjroung fefcenben 3Kadjenfdjaften bes Berliner

„3entralismus" lönnte oom fübbeutfd)en Sdjtoerpunft ©tofjbeutfdjtanbs

aus toirffamft (Einfalt geboten merben. 2Ber aber in ber oerftärften

Pflege lebenbigen Stammesgefühls alter Säuern burd) beren 3Bteber=

oereinigung im Steid) partilulariftifdje Umtriebe, ettoa gar eine 9Ieu=

belebung fübbeutfdjer Sbfonberungsgelüfte befürdjten mag, ber foH bod)

bebenten, bajj, toer (ein ftolges StammesbeiDufjtfetn im Sjergen trägt,

unmöglid) ein ftarfes SRattonalempftnben, ein terniges Deutfdjgefühl

biegen fann, genau fo, nie einer, bem gamilieuftnn unb f>eimatftol5

fehlen, leine aufrichtige, tiefgrünbenbe SBaterlanbsliebe befigen lann.

So rourgelt aud) bas ©lüd Stflbeutfdjlanbs nur in bem regen SQßettetfer

ber iljter Sonberart fiolg benutzten beutfdjen Stämme für bie äßoljtfaljrt

ber ganzen Station. Unb ba ftanb ber Sauernftamm nie im Hintertreffen.

Sehr oortetlljaft für bie innere ©ntmidlung bes SReidjs fd)eint mir

aud) bie 2Köglid)leit, in ben nid)t fo bid)t beooKerten
baoer ifd)».öfterteid)ifd)en Steblungsgebieten ÜRaum
,3u getnVhnen jur Durchführung ber fo btingenb nötigen

^nnentolonifation unb babei burd) (Entfaltung planmäßiger

Steblungstätigfeit ber bebenflid)en SBeiterausbreitung ber Ifdjedjen,

3ugofla»en unb Sßclfdjen oorbeugen 3U tonnen. Das ift bei ber über»

füHung bes jefctgen Deutfdjlanb mit ©rtoerbslofen nidjt hod) genug an»

oufdjlagen. Hierher lann es feinen Slusroanbererftrom lenlen. Die SBteber*

aufnähme ber beutfdjen Äolonifation in ben Donau» unb 3llpenlänbern

bringt ftifd)es beutfdjes SBlut in biefe bebtohten ©renalanbe, ftärft tht

SoKstum unb oerfdjafft ihnen burd) lebenbtge SJejteljungen ju ber

beutfdjen Sinnenheimat größeren poltiifdjen SRüctTjalt am ffiefamtoater*

lanb. Ofüt biefes felbft aber bebeutet biefe SJerftärfung ber beutfdjen
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Stellung im Süboften einen fixeren 3Bed)fel auf eine oerljei&ungsDolIt

3ufunft, bie bisher binnenbeutfdjen Slübauern aber werben burd) bie

93erbtnbung mit iljren grenäbewoljneuben Stammesbrübern aufgerüttelt

werten, tbjen 33lid übet bie roeijjblauen ©renapfäljle hinaus 5U lenten

unb tfjren SBiHen auf ein $ot)es gefamtoött'ifdjes 3ieX su tidjten. 60 roirb

bie altbaoerifäye §etmat gleidjfam poMttfd) oer =

jüngt unb mit erb,öljtem oölfifdjen ^Sf Hctjtgef üt)l be-

| e e 1 1, was namentlidj im §inbltd auf bie ©mbämmung bes tfdjedjifdjen

2lusber)nungsbrangs über ben 23öt)meru>att) t)erüber nur tebtjafteft 311

begrüben märe.

$öd)ftfegensteiä}en (Einfluß mejje id) ber ^Bereinigung bei

Deutfdjöfterreitfjer mit itjren attbaoerifdjen Stammesgenoffen bei auf
i>ie SBieber etneuetung unferes serrüiteten Sßater =

lanbes. 3)ie beutfdjöfterretdjifctjen 3ungbaoern finb, abgefetjen von

bem oerproletartfterenben SBten, roie bie Slltbauern ein 93otf büueilidjcn

Sdjlags, beroorjnen ein Gebiet cum übertoiegenb „länbttäjer'' Äuttur.

Das ßanb ift aber tjeute, in unferm inbuftrieüen 3eitalter, metjr benn

früher ber Jungbrunnen bes SBolfes, gans befonbers ift bas Gebirge

(3Upen unb SUpenoorlanb!) ber Urquell einer berfien, urroüäjfigen, ge=^

funben SJolfsfraft ooll froher iperatidjfeit unb fonnigen Äünftlertums,

burdjroeljt 00m §aud)e t)umoroofler SBoefte. 60 uerförpern bie Stamm-
banern in ber SlKeljrsaljl als SKUgift irjrer beootgugten fianbesnatur jene

glüdliajen Iriebe, bie ben ÜDtenfdjen ertjeben über bie ÜRöte bes Slütags

unb bie ir)n über ben oben ÜJtatertaiismus t)tntüegfür)ren ins SReid) ber

3beale, in benen §eimatttebe, Stammesftols unb 9lattonatgefü$l, oer*

bunben mit einem tiefinnigen ©lauben feftefte SBur3eIn gefdjlagen

t)aben. Die Befreiung 2>eutfd)lanbs aus ber ©eioalt oaterlanbslofen

5ßraletariertums mit feinem internationalen 3Bar)n fann nur oon ben

33oItselementen ausgeben, bie bobenftänbige Jbeale im Sjerjen tragen.

SBom banerifd)cbäuerticr)en Süben tottb biesmat bie beutfdje (Erneuerung,

ausgeben, bie ftttttdje SBtebetgebutt, ber bann unfehlbar aud) ber t>öh

fifaje unb polittfdje Slufftteg folgen uierben. Sin bem berbbäuerüdjen

SBefen bes 33anernfd)Iags toirb unfer proletarifd) oetfeudjtes 33oU toiebet

gefunben unb fann bies umfo etjet, je gtöftere $urd)fd)Iagsttaft bie

trofcige baoetifd)e Stammesart mit itjrem Unabt)ängigtettsgefüt)t, iljiet

9lnr)änglid)teit an §eimat unb SBatetlanb unb it)tem biebetftommen
Sinn ettjält butd) SBieberoeteinigung aHet ©liebet bet Stammesfippe.
33on t)iet aus, oon ben SBetgen, bie bet 93anetnftamm betoor)nt, toitb

ber belebenbe reinigenbe §audj ausgeben, ber gana Deutfdjlanb lieber
3U ben aItet)rtoütbigen SSätettugenben 5utüdfür)tt unb bamit 3Ut ©tunb*
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löge neuen oöltifdjen ©lüds. „3n ben (bauerifdjen), Sergen roobnt bie

(beutle) Sreibett."

SBie aber foH bie (Einigung bee SJanernftamms betbetgefüljrt werben

jum Segen bes SRetdjs? Das ift Ijeutsutage, wo bie früheren bgnafttfdjtn

6d)ranfen gefallen finb, letzter mögtid) benn ebebem. (Eine oölltfdje

Sdjeibewanb bat es swifdjen Slltbagern unb feinen öfterretd)tfd)en

Xodjtergebieten nie gegeben, fogar troij mandjer friegertfeben 33erwid=

hingen nidjt. ©eograpbifcbe, gefd)id)tltd)e, wtrtffbaftlidje unb geifttge 3u-

fammenbänge *) weifen |ie aufs engfte aneinanber an unb forbern fie ge*

tabesu gebieterifd) auf, ihre 1 3utunft untet einem gemeinfanten Dadje

3U bauen. (Es fragt fiä) nur, ob fie ftä) mit einem bloßen wirtfdjaftltdjen

3ufamtnenfd)lufj begnügen ober über 3«n unb Sal3atf> b^iniueg ein

engeres polittfdjes Banb fnüpfen follen, fobafe nad) bem SBunfdj eines

ftammbewufoten öfterreidjifdjen Patrioten ber 3un mieber mitten burdj

bos SJanernlanb fliege. 3Jlan fann babei, um ber Selbftänbigfeit ber

einaelnen bagerifdjen Stammesteile nullen, wie es Dr. 3abn »orfdjlägt,

an eine 3lrt Säjmeijer Äantonalfoftem benten. Dodj bas ift für jetjt

Stebenfadje. £>auptfad>e ift oorerft, bafj ber 2Infd)tufegebanfe gegen bas

SBiberftreben ber (Entente oerrotrHidjt wirb. Das müfjte, weil bierburd)

eine roirtfdjaftlidje Stärfung Deutfdjlanbs berbetgefübrt unrb, fogar im
Sinne ber (Entente, bes Gläubigers oon Deutfcfjlanb, liegen, bas würbe

nid)t sule^t beren 2lbftdjten auf (Erbaltung bes europätfdjen griebens

bienen, wenn es ihr bamit fo ernft ift, wie fie oorgibt. (Ein grofjbeutfdjer

Blöd ber europäifdjen 3Jtttte ift ber Jpauptbort bes europäifdjen griebens

unb ift beshalb eine SBorbebingung bafür, baf$ pdj ber burdj ben unfeligen

SBelttrieg fo serrüttete SBeltteil oon feinen fdjweren SBunben mieber er=

boten unb neue ßulturaufgaben bewerffteHtgen fann. Darum ift ber

3ufammenfd)luj3 aller Stammbaoern burd) bie (Einoerleibung ber jung=

bagerifdjen Sieblungsgebiete in ©rojjbeutfdjlanb nidjt blofo eine oor=

wiegenb beutfdje Sadje, fonbern wabrbaftig eine europäifdje Angelegen«

beit, unb fomit fteht im Sinne ber grojjbeutfdjen 3bee wteberum eine

„baoertfdje 5«»ge" int SBrennpunlt bes europäifdjen 2>ntereffes. 3Jtöge

fie glüdlid) gelöft werben!

') 2ies bos jebes SJagemljera erfreuenbe 33ud> oon S>r. 21. SMimoä^ter „33ai)ems

«iatnart oom 2Beltkrieg aus", Äöfel, Äempten, 1916.
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jjljKrt BtDdtt Individuell« Trtl»lrtld)aft

Ulbert BeiKke, lüflndjen:

Individuelle freiwirttebaft auf fozialifti«

lcl)er Grundlage.
60 trüb unb nertDorren unfere blutige» Politiken unb unrtfdjaft»

lid)en 3ujiänbe aud) Rnb, fo febr tote aud) burd) ben fiügenfrieben bet

©eroalt ins fpintertreffen gebrängt 5U fein fd)einen, [0 laut aud) bie

tabifalen Umftürster nod) ins $otn ftojjen, fo barf uns all bas bod) nid)t

in ber 9tnfd)auung irre mad)en, bafe Deutfdjlanb in ber &tage, bie beute

bie ganje SBelt in Sltem t)ält, ber öfrage ber Sluseinanberfefcung snrifdjen

Kapital unb Arbeit, SBürgertum unb fogenanntem ^Sroletartertum, bie

beften Slusftdjten für bie rid)ttge fiöfung biefes bie SBelt burdföitternben

©efetlfdjaftsproblems t)at. SJtit ber richtigen fiöfung biefes Problems,

bas ber beutfdjen 3u!unft oorbetjalten 5U fein fdjeint, müffen a6er aud)

bie StTaoenfeffeln fallen, mit benen man uns umfd)nürte, benn oon

bem in ber SBeltfrage füt)renben Stolle falten biefe Steffeln oon felber

ab; bie innere Äraft mad)t es frei. Unfere Strmut, bie uns erft nod) füb>

bar merben roirb, bie 3mangslage, in bie mir t)ineingeftettt finb, bas

S3orbrängen ber unteren Sd)td)ten, bie nid)t roie in (Englanb burd) alte

fonferoatioe Irabttion, roie in granfreid) burd) ben ftarfen Nationalist

mus oon ber DoUftänbigen Sluflöfung bes alten fapitaltfiifdjen Snftemes

jurüdget)alten merben, enblid) ber (Ebarafter bes Deutfdjen, ber Rd) nid)t

aufrieben gibt, bis er ein brauchbares Snftem ausgearbeitet bat, —
all bas unb nod) vieles anbere, bas aus3ufüt)ren $ier md)t ber Ort ift,

brängt uns met)r als jebes anbere 93olI 3ur fiöfung ber SBeltfrage. (Es

ift ber unroiberftet)lid)e 3mang, ber uns in biefer fiöfung unfere Sperrung

aus politifd)er unb roirtfd)aftlid)er Sflaoeret ftnben lagt, unb es ift ber

,fnftemattfd)e unb tiefgrünbige Gborafter bes $eutfd)en, ber uns aud)

rein ibeeK am et)eften ju biefer fiöfung befähigt. SBir Rnb fd)on beute,

wo unfer altes SBirtfd)afts* unb ©efeHfd)aftsfoftem bereits 3. I. su*

fatnmengebrodjen ift, roo ber Staatsbau in allen 5ugen frad)t, mitten

auf bem SBege biefer (Eoolutton, roenn aud), rein öujjerttd) genommen,

nod) roenig baoon fid)tbar ift. (Ein Xeil unferes Solfes l)ält nod) an ber

unbefdjränften 55riüattoirtfd)aft feft, ein anberer —unb bas ift beute

ber fd)roerer ins ©etoid)t fattenbe — fietjt bas £ett in ber unbebingten

So3ialiRerung, aber bereits oerbreitert Rd), gan3 im ©egenfage 3U bem
politifdjen ©efüge unferes Parlamentarismus, bie ©ruppe ber SWitte,

roeldje bie 3eid)en ber 3eit oerftebt unb es gelernt bat, (Erfahrungen 3U
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oetroetten. 3)iefe ©tuppe bat bte Xatfadje erfaßt, bajj bie 3ett bet lapita=

Itftifdjen $ettfd)aft ein füt alte fßlal ootübet ift, bog abet bei bem

heutigen 3uftanbe bet 2Jtenfd)bett bet butd) inbioibueHe Xüdjttgfeit

etjjielte ©erotnn als Sttbettsanteta ntd)t aus3ufd)atien ift, roenn mit

nidjt einen fultutetten SMebetgang, arte in SRu&lanb, beteit ftnb in ben

Äauf ju nehmen; bog alfo 3ttbimbualroittfd)aft unb Soäialrotttfdjaft

mit bet 2Kögltd)leit einet Äapttalbtlbung, bie niä)i meljt ausbeutetifdji

»Wen botf, 5U oeteinen finb. 3" biefet Sßetföbnung bet fdjeinbaten

©egenfäfce liegt 35eutfd)lanbs 3ulunft unb mit finb, mie gefagt, aflet

Ungunst bet löge unb allen inneten SBttten jutn Itofe, beute fd)on auf

bem beften SBege, biefe SnnHjefe su oetmittliä)eu, benn bas beut|d)e

Jlntetnebmettum, bet beutfdje 3«öiifttielle ftebt bleute bem beutfdjen

Sltbettet politifä) unb roittfdjaftlid) anbete gegenübet als in itgenb

einem anbetn ßanbe unb ben beulten Sltbeitet sroingt bie 9loi, ajlem

tabilalen ©efd)tei 3Um Xtoij, mit bem Unietnebmet, bet 3nittatioe

unb Sdjaffensbtang etnsufefcen l>at, sufammenäugeljen, roenn nidjt beibe

an ben SMtetftab tommen motten. Sttefe ©inftäjt bttd)t fta) tangfam, aber

fiä)et SBabn unb fte mitb bie ©etftet, nad) mannen kämpfen, bie mit

mobl noä) butdjäumadjen Ijaben, auf bie tiä)tige mittlete fitnie bet S3et=

följnung fügten.

Solange bet Sltbeitgebet bet alleinige §m bet S3tobufttonsmtttel,

alfo bes Äapitals ift, mie es bleute nod) anfd)einenb bet 5aH ift, oetmag,

leine nod) fo b>ä) gefteigette ©nttoljnung bie Sltbeitet suftieben ju

Stellen. 9tid)t mit, roeil bie Steife fdjnellet fteigen als bet ßobn unb
bemnad) bet Sltbeitet menig uon feinem äiffetnmäfjig fjofym ©tnlommen
bat, fonbetn roeil in etftet ßtnte babutdj jenes fetten* unb Änedjts*

oetljältnts oeteroigt mitb, roeldjes bet beutige Sltbeitet — ob mit SRedjt:

obet Untedjt, bleibe babingeftellt — im SBeftfcet bet SRafdjine einetfeits,

in bem an bet 2Jtafd)ine Sltbeitenben anbetetfeits oetfötpett ftebt unb

bem et ftd) nidjt mebt fügen roiH. 3)amit fällt bie ptiuatfapitaliftifd)e.

©injelroittfdjaft, in bet fid) Sltbeitgebet unb ßobnempfänget gegenüber

fteben, bie beute politifd) unb rotttfdjaftlid) gegen einanbet atbeiten,

obrooljl fie füt biefelbe Sadje i^te Ätaft emfefceh, unb es mitb an ib>e

Stelle au tteten ba&en eine SBittfdjaft, roeldje ben inbiuibuetlen Slus*

leferoett bet ©inaelroittfdjaft beibehält, iljt abet gleidföeittg ftatt bes

eben genannten ©egenfages uon Sltbeitgebet unb ßobnempfänget einen

folibatifd)en ©tuppend)ataltet aufptägt. Diefe ©tnäelrotttfdjaft bet 3u*
lunft, bie ibten inbiuibuellen ©b«aftet mit allen bamit oetbunbenen
Slnttieben bet Xüdjtigfeit unb bet Sluslefe beibehält unb bod) ben Sit»

beitet unb ben Sltbeitgebet 3U einet innigen Stibeitsgemeinfdjaft 3U*
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fammenfcbtiegt, rotrb nach gorm unb SItt einet SBirtfdjaftsbemoltatte

mit ftarfer monaidjifcber Spitje, «6er präaifet tonftitutioneller 9ted)ts=

«bgrenaung aufgebaut fein. Der roefentlicbe Uuterfdjieb biefet SBirfc

fäjaftsbemofratie mit lonftitutioneHem SBtonarcben unb ber ^eute nodj

beftebenben SBirtfcbaftsautofratie roirb abet bann befielen, ba& bei

inbuftrielle Unternehmer nid)t mehr ber unumfd)räntte Jperr eines ihm

aber feinen Gelbgebern gehörigen SSefxfas, fonbem ein 3ßftid)tenträget

ber ©efamtbett unb ber öffentlichen Slrbeit getoorben ift, ber feinen ©e=

roinn als Sefifcer ber Sßrobuttionsmittel nidjt mehr fetbftberrliä) ent*

fpredjenb ben &oniunfturoetbältniffen beftimmt, fonbem 'nur mehr in

bem SRa&e gewinnt, als er feine ^5fluvten erfüllt, b. b- bas Unternehmen,

bas ihm anvertraut ift, mit f>ttfe feines Stabes Von Slngeftellten unb

feinen Arbeitern au einem geroinnbrmgenben, b. b- olfo gutarbeitenben,

öu machen »erftebt. Damit märe ber SBeg ber Umroanblung ber prioafc

faptialtfttfdjen Setriebe t>on beute in ftaats(apitaliftif<r)e betriebe mit

inbiuibueKer »erantroortltcber gübrung betreten unb bamit ber SBeg

ber Umtoanblung unferer beutigen auf tapitaüfttfdjer ©runblage auf*

gebauten ©efetlfcbaft in eine folche, in roeldjer bas ^rioattapital als

2trbeitserfparnts aroar md)t oerfd)rounben, aber auf ein befdjetbeneres

aKajj surüdgefäbrt fein roirb, benn ber einjige 3insgeber unb 3ins=

nebmer roirb in bieferjufünfttgen ©efeKfcbaftsorbnung ber Staat fein,

ber alle it>m anvertrauten Kapitalien mit 5 °/0 verainft unb fte mit

6 °/
0 an jene feiner Staatsbürger roteber binaus gibt, bie ibm bie ©e=

roäbr bafür bieten, bafe fte bas Unternehmen, für meines fte ben Ärebit

bes Staates in Slnfprud) nehmen, au führen verfteben roerben. Das
$rivat!apttal ber 3ufunft, bas immer erfpartes Slrbeitseinlommen fein

mirb, roirb entroeber bem Staate zugeführt, ber es veratnft unb bereit

ift, es iebetjeit bem Seliger gana ober teilroeife aurücfauftellen, ober es

roirb com Inhaber getnäf$ feinen ©efd)macfsbebürfntffen verbraucht. Das
private fieihtapttal ift verfebrounben unb bamit auch bie 3ins!nechtfchaft,

gegen roelthe man fid) heute mit aller Kraft auflehnt unb bie man bodj

nicht au brechen oerfteht, roeil felbftverftänblfrb, ber 3ins für geliehenes

©elb nicht aus ber SBelt au fdjaffen ift. Der ungeheure Unterfa)ieb befiehl

eben nur barin, ob ber Staat ber 3nhaber bes einen ftr.cn 3ins tragenben

Selbes ift unb ben ©eroinn ber ©elbbenüfcung ber ©efamtheit nutjbar

macht, ober ob bie Sßrtvatverfoneu biefen ©eroinn einheimfen unb bamit

bie SBelt in Ueffeln fchlagen. SBer fein ©elb bem Staate nicht geben roitt,

mag es oerbrauchen, mag bamit auch Unternehmungen grünben, aber

biefes Kapital mürbe in ben auf roirtfchaftsbemolratifcher ©runblage

arbeitenben unb bemnaä) au offener Rechnungslegung verpflichteten 3te

162



auf fozialiitifdKr Grundlage Ulbert Benthe

trieben ohne 33er3infung arbeiten unb babex nur bann ber SBeg bireft —
unb nid)t über ben Staat — in bie Betriebe finben, toenn ber Unter*

neunter felber ber (Einleger ift, ber basiRifito trägt, fein Kapital jinstos

in bas Unternehmen 511 fteden, in Anhoffnung [eines erbebten Unter*

nefjmergetDinnes, ftatt es bem Staate gegen ben fi|en 3ins, ber ben

temen ginansfpeiUlattonsgeroinn ein für alle SRal aus ber SBelt fd)afft,

,ju fibergeben.

3)er Unternebmet, ber Snbufttielle, uiütbe in btefet neuen SBitt*

fdjaftsfotm einetfeits eine geminberte, anbererfeits eine erhöhte Stellung

gegenüber jener, bie er b«ute inne %at, einnehmen. (Eine geminberte

infofern, als er nid)t mehr als abfolutet.£>ett feinen Arbeitern gegen*

überfielt — roas beute ja im ©tunbe genommen nur fdjeinbar, in SBtrf*

Jidjfett aber .weniger ber galt ift, als es jtd) in einer geregelten SBirt*

jdjaftsbemoltatte aus ganj natürlichen Berbältniffen ergibt — eine er=

böt)te aber infofern, als er in feinet neuen Stellung als gübter einer

Arbeitsgruppe getoiffermaßen Xräger eines öffentlichen SDtanbates ift,

für roeldjes er ber öffentltdjfeit Berantroortung fdjulbet. Das Gelb aur

Orünbung unb aur 3nbetrtebfefcung feines Unternehmens gibt ihm ber

Staat auf ©tunb feiner SereittoiHigfeit, einen beftimmten, nad) einer

feften Kegel errechneten Broaentfatj ber vom Staate geltebenen Summe
als ©arantie für feine Sräbigleit, bas Unternehmen 3U leiten, ainfenlos

in bas Unternehmen einjulegen. 3)iefe (Einlage ift gefiebert in ben^mmo*
bilien bes Unternehmens unb mürbe ihm von bem Augenbltcfe an 00m
Staate oersinft ober herausgegeben, in toeldjem er, aus irgenb welchen

•ffirünben, fid) genötigt fieht, oon bem Unternehmen ^urüerjutteten, unb
bas Unternehmen fomit an ben Staat als ben (neben bem aus=

geriebenen utfprünglid)en Unternehmer) alleinigen ©elbgeber 3urüd=

fällt, gür feine Einlage unb für feine organifatorifd)e unb ted)nifd)e

lätigfeit als ßeiter bes Unternehmens beateljt ber Unternehmet einen

SetDinnanteil am (Ertrage bes Unternehmens, ber mit ber Anaabi ber

im Betriebe (alfo ber oom Unternehmer geführten Arbeitsgruppe) uer*

menbeten Arbeiter u)äd)ft. 3e gtöfeet bie Anaabi bet Atbeiter, befto

awfjer ift aud) bie fieiftung bes Unternehmers anaufd)lagen, ber ben
Betrieb auf biefer §öbe gu holten oerftebt, befto gröjjet ift aud) bie

jinfenlos tum bem Unternehmer jugefübtte (Einlage unb befto größer

mufj bann aud) ber ©eroinn fein, roeldjen'ber Unternehmer aus bem Be=
Webe aieht. Bei normalen ©elboerhältniffen (wo etwa bas normale
Atbeitseinlommen ber jüngften Bouatbeiter 3000 SJlt. betragen mürbe)
lönnte man bem Unternehmer mit einem Betrieb oon 50—100 Arbeitern
>et©a ben fünffachen, oon 100—5Q0 ben fed)sfad)en, barübet bis au
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einer beftimmten Stufe ben ftebenfadjen 2lnteil auitttigen unb fo fortr

roobei natürtid) nad) oben eine ©renae 5U fefcen roare. 2Die Unterletter

ftänben eine Stufe unter betn gübrer, unter biefen bte ledjniter, 3"s

genieure, SBerlmeifter, altere eingeübte Arbeiter, längere Anfänger, bie

mit einem einigen Anteil in ber ©eroinnoerteilungstifte fteben. Sin ge=

rotffer aJltntmatlobn tft garantiert, aber es banbett Rd) bei biefem 2Biri*

fdjaftsfoftem auf bemotrattfd)er ©runblage eigentlich überhaupt nid)t

um fiobnaablung, fonbern um geftfefcung von ©eroinnanteilen! Da ba&

Unternehmen als ©eroinnunternebmen für alle baian beteiligten, nid)t

mehr für ben Unternehmer ober feine ©elbgeber allein geführt roirb,

ift bie ginanagebabrung eine öffentliche, roirb in ben oon 3ett ju 3eit

ftattfinbenben Sott* ober Deiegiertenoerfammlungen ber Betriebs«

3ugebörigen, in benen aud) fonftige ^Betriebs» unb tea)nifä)e fttagen jur.

Sprad)e p bringen roaren, bargelegt, fo baff ein jeber Älaibeit über ben

Stanb bes Unternehmens unb ben jeweiligen SBert feiner Arbeit gemäfj:

ber Slnteilftufe, in ber er Rd) befinbet, bat. Slttes, roas nad) Slbaug ber

für bie vom Staate gegebenen ©elber au jablenben 6 % bleibt, ift ©e?

roinn, roeId)er ber ©efamtbett ber am Unternehmen Sirbettenben au=

tommen unb als fotd)er unmittelbar gemäß ben Slnteilsftufen »erteilt

ober 5. 1. für fonftige oon ber ©efamtbeit gut gebet&ene 3»cde oerroenbet

toirb. ^noeftionen, Neubauten, bergröfterungen finb niemals aus folgen

Betriebseinnahmen ju beftreiten, fonbern bie bietfür nötigen Summen
finb 00m Staate anauforbern, ber über bie 3utäfRgteit entfd)eibet unb

bierfür bann bie üblidje 6 °/
0 SJerainfung crtjält. SBenn nun fo ber ©e=

roinn ganj auf bte im betriebe oereinigte Arbeitsgruppe ausgefdjüttet

roirb, fo ift borforge $u treffen, bajj biefer ©erotnn fein übermäßiger,

bas bubltfum unb bamit aud) bie 3lrbetterfd)aft felbft bebrüdenber

roirb. Diefe SBorforge gefd)iebt burd) SluffteHung bes ©runbfages freiefter

Äonlurrenj, ber bie einjelnen betriebe mit etnanber im SBetieifer nad>

befferer unb aroedmäjjtgerer Arbeit bäli. Ürufts unb Kartelle jebroeber

Art, bie uns im tapitaliftifd)en Softem fo mand)en Seufjer ausgepreßt,

Rnb unjuläffig; bie 9Btrtfd)aft ift auf fo5ialiftifd)sbemofratifä)er ©runb*

läge oöHig frei unb ftebt bamit im ftarfen ©egenfag ju bem, roas öie

unter ftaatltdjer Kontrolle ftebenbe 9Btrtfd)aft bes jebes 3«bioibuat

ftreben oernid)tenben Soaialismus oerlangt. $>ier roäre ber fo5ialiftifd)e

©ebanfe bes Staaisfapttaltsmus bei freiem Unternehmertum unb

bemotratifdjem 5Birtfd)aftsbetrieb organifd) aufbauenb ftatt boftrinär

oerroenbei; bie lüdjtigleit, bie 3nttiattoe, bie Slrbeitsfreubigfeit bes

(Einaelnen fänben ibre gebübrenbe Stellung unb ibren fiobn; ber jinfen*

los einsulegenbe Kapitalanteil für ein Heines Unternehmen, aus bem Rd)
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balb ein grö&eres entarideln tonnte, märe oon faft jebem, ber Xatfraft

unb Huge ©cbanfen $at, aufjubringen unb bie Sctjranle ijunfdjen Ar*

beitgeber unb Arbeitnehmer, als bem Äapttalbefttjenben aber £apital=

oertretenben einerfeits, bem lapttallofen Proletarier anbererfeits märe
binroeggeräumt, benn es märe immer bas Staatstapital, bas weitaus

übermiegenb im Setriebe ftedt unb [amit ben Setrieb au«r) jum teil-

meifen Senium bes Arbeiters madjt, [olange biefer geiDittt tft, barin.

5u arbeiten

3)ie £auptfad)e aber ift, es mürbe burd) biefeftaatslapitaltfttfdjeföefeÜV

fdjaftsorbnung jmar nid>t 9Bocjtr)abenr)eit einerfeits, befdjetbene fiebens-

fübrung anbererfeits aus ber SBelt gefdjafft, ber ©egenfafc amifdjen

Plutolratie unb Proletariat aber mürbe nadj unb nad) — uielleidjt

fogar jtemlid) fdntell uerfdjminben, benn ber (Singelne mürbe nidjt mebt
3tns auf 3tns häufen, nid# mehr als feine 5 °/

0 vom Kapital begieben

tonnen. ©erabe meil bem Srioattapital bie Jenbens 5ur Permebtungi

genommen, r)ol)e (Einnahmen aber, bie 3um bireften Perbraud) brängenr

nact) mie oor befteljen merben, merben aud) Äunft unb 3Biffenfd>aft auf

it)re -Redjnung tommen, mirb ber fiujus, foroeit er mit bem Äultur*

bebürfnis oereinbar ift, nidjt unterbrüdt merben. (Es mirb ftd) aber

immer um Arbeitsetnlommen, alfo oerbientes ©intbmmen tjanbetn, bas

ftd) biefe ©enüffe gönnen barf, unb fte merben baljer ihren Stad)el für

bie oerlieren, beren Arbeit ntdjt bie gleite Qualtftlatton bat. 3)ie um
oerbienten ©intommen, alfo bas, roas mir heute Permögen nennen, bie

mit foldjen Ausgabetenbengen »ertbppelt merben, merben bei bem.

5 °/o Öijum, bas ibnen ber Staat 3at)lt, balb bie Steige erreichen, unb es-

mitb ftd) fo bie Umformung oottaieljen, gemäß melier bas ©elb an unb.

mit feinem Seliger mieber eine Art SBert barfteHt, mäbrenb es beute

oft ben Unroert feines Schobers bartun mürbe, menn es 3U fpredjen oer~

mödjte. Sie fdjroer reiben fieute merben oerfdjminben, bafür mirb es,

aber eine ÜDlenge oon tleinen Äapttaltften geben, bie nidjt nur Renten-

empfänger finb, mie heute in Sfranfreid), fonbern bie an ber ftaqtltdjen

SBirtfdjaft mitarbeiten, meil jeber lüdjtige ben 2Karfd)aUftab 3um —
menn audj anfänglich nur febt befdjeibenen — Unternehmertum im;

Xorntfter trägt, ber fein Äapital im Pertrauen auf feine lüdjitgleifc

in bie allgemeine Sollsarbeit einmirft, um burd) fte unb mit ihr feine

Petföntid)tett in feiner Arbeit 3U entfalten. So märe biet bie Snnthefe:

oon Soaialistnus unb 3nbioibualismus gefunben, bie beibe bem
3)eutfd)en fo nahe liegen unb beren Durdjfühtung ihm bie 3utunft oor=

behalten au haben fdjeini.
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Dr. .IL Manien -Berlin:

Japans öirtfcl)aft$for<jen*

3>as japanifcfje ffitrtfäjaftsleben, bas toäbrenb bes SSelttrieges einen

gewaltigen 2luffd)amng genommen bat, madjt feit SJtonaten eine außer*

otbentlidje fäjioere Ärtfis burd). Übet bie ©rünbe unb Stnjel^eiten bes

^ücffd)lages ftnb bisher nur »erb&tntsmäßtg wenig (Einseibetten be=

fannt geworben.

9tad) mir oorliegenben Sluslaffungen fubrenber japanifdjer <r>anbels=

unb 3nbufirtefretfe, bie Gsnbe Stpril aus lofio botiett ftnb, Ijat fufj

3apan, um bie Äriegstonjunftur mögltdjft ausaunüfcen, wäljrenb bes

3Belifrteges übermäßig ausoerfauft. 3)ie <5efd)äftswelt 3ap«ns ^atte

fobann feft bamtt geregnet, baß mit bem löge bes Sriebensfdjluffes

wefenttid) fdjneller normale 93cr^ättntffc wieber eintreten ©erben, als

?jie tatfad)lid) erfolgt ftnb. SBor allem blatte man niä)t mit ben feit meljt

als 3<*ljresfrift alle fiänber unierwüljtenben fo3ialiftifä)en unb fommu-

ntftifd)en ^Bewegungen geredjnet, bie fo ftarf oersögernb unb oerteuernb

auf bie ©eftaltung einer momentanen fiebensmitteU unb Stolrftoff*

•oerfotgung unb ©üterbefdjaffung einwirlen. 3apan ftetjt fid) bleute ge=

jwungen, um alles bas, was es an SBaten, SRobftoffen unb 3Äafä)tnen

oiel verbraucht bejw. an bas Sluslanb abgegeben bat, 5U einem redjt

erbebliä)en Xeil 00m Sluslanbe aurüdaufaufen, unb es muß baffir

minbeftens bie breifadjen greife sagten, bie es f. 3t. felbft oerlangt bat

3Bte es beißt, baben bie fax gelennaeidjneten 33erbältntffe fid) beute be=

reits berartig augefpifct, baß eine ungünftige $anbelsbttana fdjnett enfc

fianb unb in einem Umfange vorliegt, baß bie im Kriege aufgefpeidjerten

.Äapttalreferuen unb Stuslanbsgutbaben balb aufgeaeljrt ftnb. Slbgefe^en

oon ber allgemeinen Verteuerung bes (Selbes unb ber ßebensoerbätk

niffe bat bie iefct eingetretene ©eftaltung ber Singe ben 3tad)tetl für

3apan,. baß es feine im Kriege erworbene ftnanapoltttfdje Stellung

toieber etnsubüßen im iBegriff ift. Vrüft man in ber fübrenben £>anbet5*

pxeffe Japans bie Sluslaffungen über bie 3utunftsausfid)ten bes japa*

ntfdjen SBirtfd)aftslebens nad), weldje bie großen engtifdjen 93lätter ben

japamfdjen Organen entnehmen, fo lann man feftftetten, baß bie Sfo

ftdjten ber Vubtiatften eigentlid) erljebtid) oon einanber abweidjen.

3)te «effimiften ftetten feft, baß bie'Äluft awifd)en Heid) unb Slrm tm

Sanb fo tief nie nod) nie geworben ift. Der Äampf awtfd)en Kapital unb

Arbeit, fo meinen fie, werbe täglid) fdjärfer unb bie b>b>n Sebent
baltungslrtfen oermelpen bie Slot ber mittleren unb unteren Älaffen in
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einem rafenben lempo. Dbroobl bie japantfdjen Arbeiter bleute pb^ere

fiöljne unb ludere Sttbettsjett als Hjre amertlanifdjen unb europäifdjen

Genoffen forbern, fei i$re fieiftungsfäbigfeit roeit geringer, als bie ber

met&cn Arbeiter.

©ebe man ben gorberungen ber Arbeiter in 3^pan roeiter nad), fo

roerbe bie japanifdje SBare roegen tfjres b^oben Sßretfes trofc fd)ted)terer

'Befdjaffenbeit balb oerfdjunnben. ©autare Sbtmura unb anbere japa*

nifdje ?u6Ii8iften ftnb ber Stnfidjt, ba& bas aujjerorbentlidje Slnfteigcn

ber greife bie Qpjijtena ber HRebrb>it bes SBolfes bebrobt unb baß eine

ernfte fojiale unb politifdje SReoolutton beoorfteb,t. Die bob>n Steis* unb

Seibenpreife bitten bie lanbroirtfdjaftltdjen Äretfe enorm bereidjert.

Sur bas gan3e 2anb jebod) märe es beffer, fic feien nid)t oorlrnnben,

benn nur bie reidjen SBeftfcer tonnten aus iijnen Vorteil 8ieb>n. Die

$ädjter bagegen, roeldje ben £auptbeftanbtetl ber fianbbeoötferung aus«

matten, litten unter ben boben greifen gait3 außerorbentlid).

SBas fd)Hefjlid) bie immer ungünftiger roerbenbe ©eftältung bet

Öanbelsbilans betreffe, fo geben bie Sßeffimiften ju, baf? Slmertla forooljl

im Stbfag feiner ^robufte in Suropa rote auf beut Oftaftenmarft im £>tn*

blid auf feinen SBoljlfianb unb ben fteigenben inlänbifdjen SBebarf

3apans jur 3cit einen erljebHdjen SBorfprung b>be. 3apan befdjränfe

fiel) einfeitig oorroiegenb barauf, feinen §anbel im Often aus3ubebnen.

Cs fei jebod) fatfd), ben Dften als befonbere Domäne 3<»F<"»s 3U be«

trauten. 3m ©egenteil, bei ber augenblitfltdjen 2Jtif}ftimmung ©binas

gegen Japan unb ber Sootottfttmmung hätten bie Slmerilaner beute

eine ausgeseidjnete ©elcgenbett, ben ^anbel auf bem umfangreidjen

(£f>inamarft aussubreiten. SBefonbers fdjarf geben biefe japanifdjen

SBtrtfdjaftsIrtttfet fdjliefjlid) gegen bas unlautere ©efdjäftsgebabren oor.

feien oiel 3U oiel Sdjrombelgefettfdjaften rote 5ßil3e aus ber ©rbe

cmporgefdjoffen. 9lid)ts fönne bem augenblidltdjen Stanb bes japanifdjen

3Birtfd)aftslebens mebr fdjaben als biefe ©rfd)einung. Dbne jeben red)i=

^offenen ©runb, oljne beftimmtes 3iel unb Vertrauen arbeiteten oiele

aufs ©eraterooljl. Die meiften feien eitle 2uftfd)töffer unb il)r 3u*

iammenbrud) müffe tommen.

Die Dptimiften unter ben japanifdjen SBtrtfdjaftspolittfern fehlen bie

augenblidiidje Situation roefenttid) anbers an. 9lad) ibrer Suffäffung,
bie fte 3. I. in ben 3Jtär3= unb Slprilnummern ber „©bugat Äan3ei"

mebergelegt Ijaben, lann Japan feine überlegene inbuftrieße unb
danbelspojttion nod) mebrere jabre aufredjt erb>lten. 3»ar müffe 311=

Begeben roerben, bag aud) in 3apan bie fyofyn £ebensb>ltungsfoften bie

$robuftion erb>blid) beetnträd)tigten. Stber es bonble ftd) für biefes
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fianb nur um ein oorübergefjenbes Problem, bas gelöft »erben tonne,

wenn ntd)t bie Regierung in ihrer 9Birtfd)aftspoltttf fernere geiler

mad)e. Die inbuftrteHe Xättgfeit unb fietftungsfähtgfeit ljabe währenb

bes Ärieges beträdjtlxdje gortfdjrüte gemalt. 35te (Entwtdlung währenb

ber 5 Äriegsjo^re fei fo glänsenb gewefen, bafe 3ap<*H» »enn es fid)

SDtühe gebe, fid) wol)l gegen ben fommenben SBettbewerb galten fönne

3luä) bie fiage bes 2lu&enhanbels fei ntd)t fo ungünftig, wie fie häufig

gefdjtlbert werbe. Die hohe fiebensljaltung uerteure äwar bie ^robuftton

wie bie (Exportwaren erheblid), jebod) nid)t in einem ©rabe, baß bie

©runblagen erfdjüttert werben. 3u ben legten ÜDlonaten fei wefentttd)

mehr eins als ausgeführt worben. 3ebod) feien bie ^aupteinfu^rgüter

Rohbaumwolle, 2Jtafd)inen unb SBotte, b. h- ©üter, wetd)e ber SBetter-

entwirfelung ber japanifdjen Snbuftrie bienten unb bie naä) ihrer SBer*

ebelung größtenteils wieber ausgeführt würben. 5lus biefem ©runbe fei

aud) bas 3lnwad)fen ber einfuhr nid)t fo gefährltd). Die Stellung, bie

ber japanifdje f>anbel währenb bes Ärieges erworben fyabe, fei außer?

orbentlid) ftarf. Japan beljne bas 5lbfat|gebiet für feine Sßaren in erfter

ßinie nad) Dften unb nad) ber Sübfee aus, währenb 2lmerifa ben (Europa*

hanbel oorwiegenb forciere. Slmerifa laufe oon Sapan, was es für ben

Gcuropahanbet felbft md)t fyabe. Die japanifdje JpanbelsfteHung fei je^t

ftarf unb taffe ftd) nidjt fo leid)t unterminieren, ber gute Stanb bet

2anbwirtfd)aft fei ein weiterer günftiger Saftor. Die Knappheit an
ÜRahrungsmitteln fei ein SBeltproblem. (Es würben nod) 3af)re oergehen,

bis ÜRußlanb unb Deutfdjlanb ihre früheren ^Srobuftionsftänbe erretdjt

hätten. Diefer 3uftanb werbe ben SJebarf an SReis in (Europa ftänbig

fteigern.So lange ber hohe Reispreis unb Seibenpreis fid) halten fönne,

werbe japan blühen, ba bie lantftoirtfd)aftltd)e Seoölferung 60% ber

©efamtbeoölterung ausmache. Die le&tjährige SReisernte fyihe annähernb

60 SKiHtonen Äofu betragen, unb biefe enorme HJtenge bilbe bei bem
augenblidlidjen hohen Sßreis eine adjtungsgebtetenbe 2Jtad)t unb ©a*

rantie für bie 2Birtfd)aft bes fianbes. (Es fei ferner aujjerorbentlid) be=

merfenswert, baß bie Xottoer SJanf eine große 3ahl teurer Slnteilfdjeine

im ^anbumbrehen auf bem fianbe untergebracht höbe, fo ba| 60%
btefer Sd)etne fid) in ben fpänben ber länblid)en SBeoölferung befinbe.

Die hier gefenteigneten jwei grunboerfdjtebenen Sluffäffungen über ben

augenblt(fltd)en Stanb ber japanifd)en 91Birtfd)aftsoerhältntffe finb wohl

geeignet, als SBafis unb HJlaßftab für bie Beurteilung ber inswifdjen ein*

getretenen lritifd)en SBerhältniffe su bienen. Die 3lnfid)t, baß, folange

bie 2anbwirtfd)aft, weld)e 60 °/
0 ber SBeoölferung ausmacht, blühe, eine

©efahr für bas gefamte 3Birtfd)aftsleben nid)t beftehe, hat fid) inawifdjen
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0(9 unridjttg ermiefen. SBcnn 60 °/
0 bes Sßolfes btd unb [att merben, fo

fdjreibt bet Direftor bcr Smjt Gurfeb Spinntng Co., fo fönne man bie

übrigen 40°/o nWjt ruljig barben unb jungem laffen. Cs t>at fidj int

fiaufe bcs SJtonates ÜRai ferner gejeigt, baß bie Sßefftmtften mit itjrer

Ärttil an ben Dielen ungefunben ©rünbungsgefellfdjaften 9ted)t Ratten.

$ie japanifäje 'ßanbbeoölferung tjat bei ben ßeuten auf bem fianbe

nie! 3U ftart unter bem Slnreis btefer ©efeflfdjaften fpefuliert. Die golge

mar, baß bie Sßrobultion ftdj weiter oerteuerte unb ber £>anbel gelähmt

mürbe. Um bas Spefutationsfieber ein3ubämmen, er$öf)te bie japa-

nif<f>e Regierung in ben legten 6 SDiohaten rotebertjolt ben 3tnsfuß ber

Stont von Japan. 3)te 3<>Ige mar, baß ber ©etbmarft fteif mürbe unb

(Selb nur unter außerorbentttd) fdjmierigen 93ebingungen ju $aben mar.

<5eu>iß mar es notroenbig, ben 3insfuß Ijerauf 3U fefcen, um bie 2Baren=

preife ju brüden. Die plötjUdje SBerfteifung bes ©elbmarftes Ijat ben Sit

tionären ber Dielen neuen ©efellfdjaften insroifdjen fo große Ungelegen«

Reiten gebradjt, baß man 3. 3t. tatfädjlid) Don einer ferneren SBörfen* unb

SBirtfdjaftslrifts in Japan fpred)en lann. 2Bas fdjlteßlid) bie augenbttd*

ttdje Äonturrensfäb^igfeit ber S^buftrie im SBettbemerfr mit ben euro=

pätfdjen fiänbern betrifft, fo ift injmifdjen rein objeltit» oon füljrenben

japamfdjen SBanfleuten sugegeben morben, baß oiele ber mäljrenb bes

Krieges entftanbenen 3"buftrien, bie ben.©rfatj beutfdjer Sßrobufte an»

ftrebten, oor allem bie oon ber japanifdjen Regierung unterftütjte i$atfc

ftoffmbuftrie, als ein bauernber geljlfdjtag beseidjnet merben. Die golge

ift, baß man bleute in Japan ben lebhaften SBunfd) Ijat, beutfdje Xedjntfer

auf allen ©ebieten 3U geminnen unb fo bie japantfdjen SBaren qualitativ

doH !onturren3fäb^tg 3U madjen. 2>m Slugenblid ift ber Stanb ber japa*

nifdjen Xedmtf fo, baß alle befferen Gcrseugniffe teurer als in Slmertla

probu3tert merben. ©s befteljt besljalb tatfädjtid) in Japan Ijeut eine

große Geneigtheit, bie nodj im fianb oorljanbenen Äapitalreferoen mit

beutfdjer Xedjnif, 9Jlafd)incn etc. 3U oerbinben. 2Kan glaubt auf bas

©ntgegenfommen Deutfdjlanbs redjnen 3U Ibnnen, felbft menn Ijierburd)

in einseinen Säßen ber einfüge 3lbfatj beutfdjer Sßrobufte in Dftaften

fiefäljrbet merbe.. 9Bas insbefonbere ben £$mamartt betrifft, fo Ijat

man in Japan oas ©efüljl, in ben Slrtifetn, in benen gerabe ©nglanb
auf biefem ÜJtarft befonbers b^eroorgetreten ift, mie 3. SB. SBaummotU
garne, bie englifdje Äonturren^ in madjfenbem Sfflaße fdjlagen 3U fönnen.

Diefe ©tiimidelung merbe, fo meinte ein Japaner, mit bem id) tüzgHct)

fprad), erfreulidjermeife nidjt flar genug erfannt. 3" ben legten Sorten fei

es japantfdjen &irmen gelungen, in Sljangljai unb felbft in £>ong(ong

io mie ben übrigen SfJIätjen bes englifdjen §anbels bie beften ©runbftüde

169



Paul von Reflenberg-Cinten „Perfobnunq"

unb Anlagen etc. 3U erwerben unb fo mitten im engltfd)en 3ntere{fen<r

gebiet eine befonbers besänftigte Stellung etnsunebmen. Der ameri-

tanifdjen äonfurrens bagegen ftebt bie japanifdje ©efdjäftsroelt Diel

beforgter gegenüber; benn fie wirft Rdj gerobe auf foldje 3lrtifel, bie

japantfdjerfeits niä)t gleidjroertig bergefteKt toerben tonnen. ©in topifdje*

SBetfpiel bieten bie Stablerseugntffe. 3w ollgemeinen fürdjten bie 3a£

paner ben tnbuftrieflen SBettbeioerb ber Slmerifaner erljeblid) mebt alfr

ben finansteHen, ba bie amerifamfdjen SBanfen für bas Dftafiengefdjäft

nod) nid)t bie nötige Slnpaffungsfäbigfeit unb ©rfabrung beftfcen. Die

ungünftige 3ablungsbtlan3 3ap<ms, bic als unbebenfttä) Ijingeftettt

mürbe, roerbe 3roeifellos aud) in ben nädjften SJionaten eine roettere

SBerfd)led)terung erfab«n. Sä)on beut reiben bie inbirelten (Einnahmen

bes SJiifaboIanbes aus ber 6d)tffabrt, SBerfidjerungen etc. bei roettem

nid)t mebr aus, um bie ungünftige ^anbetsbilanj aussugleidjen. 93or

allem baben bie ©innabmen aus ber Sdjtffabrt in ben legten SJionaten

gans erbeblid) abgenommen, fo ba& mit einem 3lusgletd) aus biefer

©tnnabmequelle immer weniger geregnet roerben mufjte.

Paul von RecbenberS'CiDten:

Der SBettfrteg ift 5U ©nbe, äufjerltd) unb o f f t3 i eil. 9Tur imDften

Suropas flattert nod) ber 93ranb. SBenn fid) bie ©etualt= unb 2Jta<b>

inftinfte ausgetobt ober freie 93abn gefdjaffen baben, toerben mir aud)

bort äufjerltd) Stieben baben. Sßtelleidjt tommt aber nod) ein Drittes in

5rage: wenn ein geredeter, freier Slusgleid) aller Sntereffen gefunben

toorben ift, bie bort auf bem Spiele fteben : Selbftbeftimmungsredjt unb

potitifdje greibett ber Keinen 93ölferfd)aften; Slbgrenäung ber Staaten

nad) bem freien SBiOen ber ©rensbeoblterung; Garantien ber luttureQen

unb fosialen 9teä)te ber nationalen HJlinberbcüen ufjto., roie bie be*

rannten berüdjtigten „14 fünfte" lauten, bie auf ©runb ber offtsteflen

3ufage ber (Entente bie ©runblage 3U einem ebrlid)en SBerftänbigungs*

fxieben bilben foKten, bamit Äriege in 3ulunft unmöglid) unb aus«

gefdjloffen mären. Unb nun ift triebe, äujjerliä) unb offiziell. Die ©runb*

lagen aber bes ebrltd)en SBerftänbigungsfriebens ftnb nidjt berüdftd)tigt

morben. 3ln ibre Stelle ift brutale 9Kad)t unb SBexgeroattigung getreten.

3Ran bat bas gutgläubige beutfä)e 93olt einfad) bintergangen, inbem man.
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es oerleitete, bie SBaffen nieberautegen, unb bann, als es meljttos ba=

ftanb, üjm 93ebingungen aufamang, bie iljm auf 3abt3ef>nte hinaus alles

neunten, mas bas ßeben überhaupt tebensmert madjt.

9lun tritt an uns bie grage betan, ob mir auf biefer burd) Xäufdjung

unb SBergemalttgung gefdjaffenen ©tunblage mirltid) im bauernben

Stieben mit ben geinben oon geftern leben tonnen? 3<* nod) meljt! SJian

tritt bitett an uns mit ber Sluffotbetung b«an, ben alten fwber, ben

£>afj unb bie geinbfdjaft 5U begraben unb uerföfmltdj unb friebfertig an

ben Neuaufbau bes 2ebens au geben. 3JIan ertoartet oon uns, ben

Jpunnen unb SJarbaten" oon geftern, baf} mir ben bödjften tbealften

<Ebelmut beftfcen fotten unb unfern 33e»geroaltigern bie SBtuberljanb

entgegenftrecfen unb oergeffen foHen. 3« no'dj meljr! 2Jtan eritrüftet fid)

fiber unfere tfnoerföljnltd)teit unb erinnert uns oormurfsoott an bie

fiebren bes Coangeliums. 3)tefe $rebtgt ber SBerföljnung, ob fie nun aus

bem fiager ber (Entente ober fonft u>o fytfiammt, mufe notmenbig oon

uns einer eingebenben Prüfung unterjogen merben. 3)enn fie fübrt bas

grofje unb bebeutungsfdjroere SBort oon ber SSerföljnung ber 33ölfer im

SJiunbe. SBtr aHe oerabfd)euen £>af} unb 9lad)e, mir alte motten ben

grteben, benn ber Ärteg ift in feiner gansen serftörenben Unfultur er«

lannt, unb es gibt mol)l teinen unter uns, ber iljn mieber herbetfeljnt.

?lber bie Singe liegen bod) fo, bafc mir, oon ben Alliierten einfad) in

ungeheuerlichem 3Jta&e bintergangen morben finb, um uns bis aufs £>emb

aus3uplünbern. Sa fie es nidjt mit ber SBaffe im Äampf erreichen

tonnten, oerfpradjen fie uns eine ebrltdje gemeinfame Siegelung alter

• nottoenbigen ßebensfragen unter Angabe gana beftimmter fefter 9tid)t=

Knien unb unter ber Sebtngung, bafe mir bie SBaffen nieberlegen unb

unfete ,9tegierungsform änbern. Hnb als bas gefdjeben mar unb mir

roeljrlos baftanben, mürben mir einfad) morättfd), polittfd) unb mirt=

fdjaftlid) abgefd)tad)iet! Unb jefct fommt man oon biefer Seite unb

prebigt uns 33erföljnung. Oes Hingt birelt täd)erlid), menn bie grage nid)t

fo bitter ernft märe. Senn fie aeigt uns jmeierlei: erftens, baf} man oim

biefer Seite genullt ift unb Ijofft, ben Betrugs^ unb ©eioaltftiebcn oon
Serfaittes 3U einem bauernben 3U mad)en; unb aroeitens, ba& man mieber

auf unfere teutonifd)e (Einfalt unb ©utmütigfeit fpetuliett; ja, baß man
uns biteft bie Sdjulb auftrieben miH, menn nod) immer ntd)t „gtiebe"

unb „G;mirad)t" untet ben Sßöttetn b>ttfd)t! Senn man ift bod) oerföbn»

lid) geftimmt, man reid)t uns grogmütig bie £>anb unb ift fogar bereit,

uns entgegenautommen! SJtan miß uns gana einfad) glauben mad)en,

bafc es eine ©eroiffens= unb Äuliurpflidjt jebes anftänbig benfenben unb
«mpftnbenben SRenfdjen fei, j e i enblid) einmal jeben ©rott fahren ju

171



Paul von Reflenberg-Cinten „PerfSftMBg"

laffen unb efjrltd) in bie bargebotene biebere Siebte etnäufdjlagen! Sas

finb bic einen, bie toieber unb immer toieber mit ßtft unb £>eudjelei an

unferem Untergang arbeiten unb if)n befiegeln motten für immer. Sor

ilmen ift getoamt, unb mit ifjnen fjaben mir uns nidjt mel)r 5U be=

fdjäftigen.

21ber es gibt nod) eine anbere 21rt oon 3Jtenfd)en, bie äufjerlid) auf

*>em gleidjcn Sßfabe ber Skrfötjnung geben unb teufen, ef)rlid) unb in

gutem ©lauben. 3)as finb bie rotrflidjen griebensfreunbe unb =freun=

binnen, bie im fersen tief bie Scfjmadj empfinben über bos Sdjretttidjt,

bas gefdjefjen ift. 2Jtii benen muffen mir uns eJjrtid) auseinanberfefcen,

benn iljr guter SOßtHe f)at es oerbient. Unb je ef>er Älorbeit in biefe

uns alle ängeljenbe ^taQc gebracht mirb, um fo beffer!

3)iefe ßeute finb mirflid) baoon überseugt, bafj bie 3eit ber 33et=

följnung gefommen ift. (Es finb ef)rlidje griebensfreunbe, bie Ijoffen unb

glauben, ba& ber SBerfeljr ber Stationen unb 3Jienfd)en untereinander

rote oor bem Äriege, in freunbfdjaftlidjer SBeife mieber aufgenommen

«»erben fönne, toenn jeber nur bie i£)m angetane mirHidje unb oermeinfc

liäje UnbiH oergäfje unb oötlig bem Sbeal ber oerföljnenben 2JIenfdjen=

liebe fein £>er3 öffne. Sie treten aus .allen fiagern an uns Ijeran, unb

man füf)lt, fie meinen es eljrtid). SBenn man ifmen aber oon ben not-

roenbigen 93orausfefcungen einer SBerföljnung fprtdjt — oor allem

baoon, bafj es unbentbar ift, bafj ein grofjes ÜDtitlionenoolt a»ie bas

beutfdje in iebem ©insetnem jeiner ©lieber bie tbeale fjöf)e bes oöQig

felbftlofen Sidjaufgebens befitjenfottte; menn man ifjnen fagt, bafj, U-

oor man baffen fönne, 93erföf)nungs= unb 33rubergefüf)le beim Deutfdjen

für ben gran3ofen ober ©nglänber unb feine 33erbünbeten ju erroeden,

biefe SBölfer bod) oor allem bem beraubten„5Bruber" bas geraubte Gut

tuiebergeben, bie burd) Setrug i£)m auferlegte Saft abnehmen, bie oer=

getoaltigten SBolfsgenoffen toieber befreien müffen — bafj erft bann er«

roartet roerben fönne, bafj ber Deutfdje bereit fein mürbe, eljtlid) Die

§anb 3um bauernben grieben ju bieten — fo fteljen fie bem meift oer-

ftänbnislos gegenüber. SBäbrenb er jefct, ber Slot gef)ord)enb, bas xljm

aufgesmungene 3<>d) mit Erbitterung im fersen trägt unb 3«nen, bie

feine ©utgläubigfeit basu benutzen, es ibm aufzulegen unb ttnt oben«

brein nod) in ben 3lugen ber ganjen SBelt als fdjulbtgen SBetbiedjer f)in=

aufteilen, nur (Empörung unb Slblefjnung entgegenträgt. £afj alfo mm
einer 33erföf>nung fo lange nidjt bie Siebe fein tönne, bis nid)t bie

Sdjmad>, 93etrugs= unb SBergetoaltigungsparagrapljen bes SBerfatflcr

„griebens" aufgef)oben feien. Unb bafj es naio fei ju glauben, ein ganjes

SBolf befiele naefj tem SBorgefaltenen aus lauter ©Ijriftuffen! SBir Deutfcbe
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btingcn bcn 2HItiert€n im beften gatte btofj 3Jtitletb entßeßen; ollen

btefen fieuten ber Entente, bic tuäbrenb bes Ärießes mit bcn ljod>

trabenbften 5ßb,iof*n bcn Äampf für groljett unb ffitücf ber Söttet 3U

fügten behaupteten unb nun fo erbarmunßslos enttarot finb. SBir

Tdjämen uns bes ÜRenfdjentums, roetdjes es fertißgebradjt §at, ben

ungebeuerltdjften Setruß jur latfaaje werben 5U tajfen. Unb nun mutet

man uns 3U, fo als ob nidjts ßefdjeben märe, tnnerlid) greunbfdjaft unb

©üte 5U empfinben, benen gegenüber, bie mit unfern ßeraubien

Sdjiffen, mit unfern uns abgetrogenen Kolonien, mit unferm uns er*

prefjten — betrußerprefjten — ©elbe auf Saljrseljnte hinaus prunfen;

mäbrenb mir in fmnßer unb (Etenb unb (Erfdjöpfunß altes beffen be=

raubt, mos bas fieben überhaupt bes fiebens mert madjt, auf Sab"
hinaus oerßeioaltigt finb unb es bleiben follen! Slber greunbföjaft unb

ßtebe empfinben bürfen!

Die 93orausfefcungen einer ehrlichen 93erföbnung 3mtfd)en uns unb

ber (Entente fönnen nur folgenbe fein: SRüdßänßißmadjunß bes 33er=

failler 93etrußs= unb SBergeroaltigunßsfriebens unb ehrliche unb rüä*balt=

lofe (Einhaltung bes SB e r f p r o tb, e n e n. 60 lange biefes nicht gefä)tebt

unb mir auf ^aift^nU hinaus bie Slrbeitsfflaoen ber (Entente fein

follen; fo lange beutf4e 33ottsteile oon ihrem SJiutterlanbe gegen ihren

SBunfct) unb SBiHen abgetrennt bleiben unb unter aufßeamunßener

5rembberrfd)aft leben follen, fo Ianße fann es aud) feine roabrbafte

SBerföbnunß 3mifd)en ben 93öttern (Europ > ßeben. Diefe SBabrljett ju

oerfdjteiem unb nicht ausjufprea^en, bte£»e getabe ben grieben abficljtlicb

oerunmößIid)en. Unb ßerabe weil mir ehrlich ben grieben roünfcben,

mujj bies immer roieber ßefaßt merben! 3ft bie (Entente fo oerblenbet,

um bies nicht 3U beßreifen?

Unfere Heimat ift bie SBelt. Unfer SBeltbütßertum, meines Berber

im beften Sinne anäubabnen beftrebt mar, meines auf bem ©ebiet ber

fiiteratur unb Äunft, ber SBiffenfttjaft unb SßbHofopbte fi<b 3>etmatredjt

unb Slnerfennunß in ber flauen SBelt errungen bat, biefes SBeltbürßer*

tum, meines im tiefften ©runbe auf ber 3bee ber greibett, <5ere<r)ttgleit

unb SBabrbeit berubt, lann nur bann im Ginne eines allgemeinen

SBötterfriebens urirtfam fein, menn es aud) »on ben anbeten SBölfern

erfaßt unb jjur ©runblag« bes fiebens gemacht mirb. 9Bir oerlangen nichts

anberes, als bas, mas mir felbft 3U geben oermögen: internationale

©Ietä)fteHunß auf ©runb ßeßenfeitißer ehrlicher 93etftänbtßung. Sticht

aber SBetruß unb SBergemalttgung. Solange biefe aufrecht crbalten

bleiben, mirb es audj immer Ätieg unb 3uriettad)t, (Empörung unb ipajj

geben, unb bie SJerföbnunß ämifdjen ben SBölfern mirb fo Ianße aus*
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bleiben, folange biefen elementaren gorberungen nid)t ©enüge gefd)el)en

ift. SBir tonnen mobl mit bem etnaelnen Gcnglänber, granjjofen ober

Italiener in gefitteter gorm oertebren, mir merben gerabe btefen

ÜJtenfdjen gegenüber jetgen, bajj totr ntd)t ben ©injelneri entgelten

taffen, mas fein ganjes Sßolt an uns oerbrodjen bat. Slber SBerfölraung

unb Sdjmmben ber getnbfdjaft fann nur bann eintreten, menn biefe

3Renfd)en ftd) rüdljaltlos auf ben Stoben ber SBiebergutmadjung bes

Unred)tes ftellen, meld)es jie unb tb,re Regierungen — jie finb es felbft
—

uns angetan baben. Dann tonnen mir gemeinfam mit itmen an ben

SBieberaufbau bes serftörten ÜJlenfdjentums geben, bas jefct gefd)änbet

am ©oben liegt unb nid)t um erbarmen, fonbern nad) ?Rad)e fdjrett.

Denn mir Deutfdje — id) mieberbole es — mir finb teine (Eljriftuffe,

fonbern aud) nur 9Kenfd)en. SBenn man ftd) auf Cb,riftus beruft, fo mu&
man aud) tun, mas er teljrte. ©r aber »erlangte oon ben 3öttnern bie

SBtebergutmadjung bes begangenen Hnred)tes unb bie Stüdgabe bes auf

unred)tem SBege erpreßten Gutes. Unb mir oerlangen nur, bafj man uns

©eredjttgteit miberfabren läßt, eingegangene 93erfpred)en l)ält unb uns

nid)t a 1 1 e t n bie £aft biefes ungebeuren Ärieges aufbürbet, ber in

2Btrflid)feit oon alten Äriegsmäd)ten oerfd)ulbet mürbe.

Desmegen ift eine meitere unumgängltd)e gorberung unb 93oraus=

feijung ber tommenben unb aud) oon uns erhofften SBerföbnung ber

SBölter ein neutraler Itnterfudjungsausfdjuß über bie ltrfad)en, bie sunt

Kriege geführt b^aben. Sold) einem neutralen Sdjtebsfprud) tonnten

unb müßten mir uns aud) innerlid) fügen, ntd)t aber einem einfettigen

Skrbammungs* unb Sergemaltigungsatt, mo ber Kläger gleidföeittg

aud) 9üd)ter ift. Das burd) 33etrug toebrlos gemad)te beutfd)e SBolt tonnte

ja garnid)t anbers, als äujjerlid) ben ibm oorgelegten „griebensoertrag"

oon äSerfaiHes ansuertennen — es mußte es, benn fonft bebroljte es

Jpungertob burd) gortfefcung ber fpungerblodabe unb oöüige 3erftüdelung

unb SBernidjtung. Slber tein Deutfdjer bält ftd) innerlid) an biefes fälfd>

lid) „griebensoertrag" genannte ©emalimftrument gebunben. SBte groß

muß baber bie innere moralifd)e (Empörung gegen bie (Ententelänber,

gegen bie Slngebörigen eines fold)en SBorgeljens fein!

Die moralifd)e Stufe eines grang oon Slffifi baben mir nod) nid)t

erreid)t, ber bem Räuber, ber tijn ausgeplünbert batte, nad)lief, um
tljm nod) ben ©rofdjen 5U geben, ben jener bei ber Slusplünberung nid)t

entoedt Ijatte. Unfer moralifd)es Sferbalten ber (Entente gegenüber tann
— fc mie mir fmb unb bie Dinge in 2Birtltd)teit liegen — nur auf bie

gorberung oon ©eredjtigteit unb greibeit für Sitte gegrünbet merben.

SBerben biefe ©runblagen bes ©emeinfd)aftslebens ber SBölter auf bie
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Dauer untergraben unb mtfoadjtet — oon roern es aud) fei — , fo fann

unb mu& baraus roieber nur Unheil entftet)em 2Btr, bie toir uns etjrlid)

auf biefe ffirunblagen gcftcEt t)aben, tonnen trog SBergeroattigung unb

Kaub, trofc (Elenb unb 2lrmut geiroft in bie 3ufunft fdjauen — benn bie

fittltd)en Äräfte bes anbredjenben 3eitalters finb mit uns. 9lur bürfen

nrir uns in politifdjen Dingen leinen 3ftufwncn Eingeben. (Sine ÜRü<f=

ßängtgmadjung bes SSerfaitter griebensoertrages tann nur auf jwei

SBegen errei(t)t roerben. (Es muß enttoeber ein oöfliger 3ufammenbrud)

bei (Ententemächte auf mttttärifdjem SBege erfolgen. Dies fann nur mit

tmlttärifcr)en Sftadjtmttteln burd) eine Koalition Deutfdjlanbs, SRufc

tanbs unb eoentuett aud) 3ap<ws erfolgen unb uriirbe bie Sdjrecfen

eines neuen Ärieges über bie SBelt bringen. (Ein neuer SBefieiungsfrteg

Deuif«f)lanbs gegen bie ttjm aufgesroungene Srrembtjerrfdjaft ber (Entente

tonnte als ljerotfd)e SBerjtoetftungstat eines ganjen S3ottes im SBerein

mit alten ben 33öltern, bie jetjt burd) bie SBergeroaltigungspolittt ber

(Entente it)rer Selbftbefttmmung beraubt finb, sum 3iete führen. 2lber

einen neuen blutigen Ärieg über bie (Erbe beroujjt l)eraufbefä)U)bren^

liegt ntd)t in ber 9tict)tung ber Kultur, 3U ber mir mit allen SRtttetn

t)inftreben müjfen. Datjer mufc btefer Slustoeg beroujjt unb ein für alle

3Ral abgelehnt roerben.

Der sroeite 2Beg, auf bem Deutfd)lanb pr (Erreichung ber Sluftjebung

bes Setrugs* unb 33ergeroaltigungstraltates oon Serfailles gelangen

tann, ift ber burd) ben Seitritt 3um fid) btlbenben 95öllerbunb. SRidjt bem
„SKilitärbunb" ber (Entente. Dtefe geljlgeburt, bie jetjt nid)ts anberes

ift, als ein SBünbnis äur bauernben rotrtfdjaftlidjen unb politifd)en

9liebert)a(tung ber früheren 3entralftaatcn, birgt in fid) bennoä) bie

Äeime einer (Entroidlung 3U einem tünftigen SBeltbunb ber 3Wenfd)^ett.

3)er ©runbgebante, bajj alte 93öller bes (ErbbaHs gemeinfam ju einem

Sunb 3ufammengefd)loffen, am etjeften bte ©efaljren unb SSerroüftungen

neuer Kriege befeitigen mürben, ift richtig unb gefunb. Die ißoraus-

iefcung basu aber ift, bajj jebem sum SBunbe gehörigen 93otte aud) ooüe

©ered)tigteit, b. b- ©teid)bereä)tigung unb Setbftbeftimmung auf alten

es anget)enben lulturelten, politifd)en unb roirtfd)aftlid)en ffiebteten

burd) ben SBunb garantiert toirb. Denn bie 3*>« bes SBeltbunbes ber

Hölter tann eben nur auf biefes 5ßritn5iö gegrünbet werben, meldjes ihm
allein bie oon Sitten anerfannte — freiroittig anertannte — Äraft oer*

fctyen tann, 3U einfrieren. Denn fonft ftnlt er fofort toieber su einer

3Räa)tetoalition tyiäb, in roeldjer bie Stotteren ben Sd)roäd)eten bas
Polttifdje unb u)irtfd)aftlid)e ©efeg nad) ©utbünten bittieren, arte wir
86

iefct in ber fid) „23ölletbunb" nennenben potitifd)en ajtädjtetoatttton

(Entente feben.
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SBcnn bafc>r 3)euifd)lanb aufgeforbert roerben fotlte — es tft jo in

•Ausftdjt gefteßt — bem S3öllerbUnb ber (Entente betsutreten, fo tnüfete

es loenigftens ben SBerfud) maxien, auf biefem SBege ju feinem Utedjt 5U

gelangen. 3nbem es SJtitglieb btefes SBunbes mürbe, inüfjte es unbebingte

unb prinäipteHe ©leidjftetlung in allen fulturetlen, Politiken unb mtrt=

fdjaftltdjen fragen für fid) urie aud) für alle onberen Staaten oerlangen.

Stuf feiner Seite mären alte bie 23ölter, bie nidjt vom d)au»iniftifd)en

Xaumel erfaßt, ebenfalls hierin ein fittlid)es unb niäjt Ijtnuieg-

Subtsputierenbes ©egengeroidjt gegen bie einfeitigen äRad)tgelüfte bei

(Entente als emsigen Ausmeg aus ber ©efaljr eines fonft unoermeibbaren .

neuen Krieges fe^en. Unb je meljr es in biefen alle 23ölfer ber (Erbe

angefjenben (fragen 3ur offenen Ausfpradje im SBöllerbunbe fommt,

umfomeljr mufj aud) bei ben (Ententeoöllern bie Ahnung aufbämmern,

bajj man fid) nur in fein eigenes gleifd) fd)neibet, menn man einen 3Ser=

gemaltigungs* unb ©etrugsjuftanb, ber bie SBelt mit neuen furdjfoaren

Äataftropljen bebroljt, in permanens erflärt.

Diefen 9Beg 5U geben, gehört für 3)eutfd)lanb — id) geftelje es offen —
eine große Selbftoerleugnung. Aber es ift ber 9Beg ber Kultur im ©egen=

fafc au bem ber Barbarei bes Ärieges, in meld)en oerblenbete SSölfer

uns uiieber Ijineinftofien woHen. Söiit trafen uiirb Ijeute leine Sßoltttt

bei uns auf (Erfolg rechnen fönnen. 9iur bie nüd)ternfte 9Birllid)tett !ann

uns ben 2Beg seigen, auf bem mir geljen muffen. STCun — nidjts ift Ijeute

fo mirllid), als ba{j bie 3Jtenfd)ljeit immer meljr anfängt, Sergemalttgung,

&ned)t|d)aft unb Ausbeutung ju oerabfdjeuen, 5U oeradjten. SBer mit ben

alten ÜJittteln ber Gemalt unb Änedjtung, ber Freiheitsberaubung unb

Ausbeutung ganjer SBölfer, ob großer ober Heiner, bleute nod) glaubt

politifä) arbeiten su fönnen, bat oerfpielt. 3lur b a s 33oll, meldjes fid)

auf bie 3^ce ber ftreiljeit, (5ered)tiglett unb SBaljrljett ftütjt, mirb in

3ufunft unb fd)on beute gead)tet merben unb (Erfolg b>ben. 2Bir 3)eutfd)e

braudjen n i d) t su oerameifeln. Denn mir oertreten bas SReue im ßeben

ber 3Jlenfd)ljeit, nid)t bas abgetane Alte, meldjes bie Söller an ben

9tanb bes Abgrunbes unb (Eljaos geführt b>t.
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SBie grofj aud) bte mtlitimfdjen, poIUifdjen, roirtfd)aftltd)en unb

geograpbifdjen SBerlufte fein mögen, tt>eld)e ber 2Mtfrteg ben befiegten

3entralmäd)ten, oor allem Deutfdjlanb, öfterretd) unb Ungarn gebradjt

bat — babei ntd)t ju »ergeffen ber moraIifd)en ©inbujjen, bie uns bet

grofaügtge ßügenfelbsug ber (Entente 3ugefügt — , fo finb roaljrUd) ntdjt

minber f)od) bte gefunbbettltd)en Sd)äben ßu bewerten, roetdje bie gegen*

toörtige unb otelleidjt nod) fommenbe ©eneration 3U erleiben Ijaben. (Es

fott b,ier md)t fo fel)r oon ben beifptellofen <r>efatomben an 3Jtenfd)ens

leben bie 9tebe fein, bie burd) SBaffen, Äriegsfeudjen unb fonftige im

gelbe erworbene Äranfljetten 5um Opfer fielen, aud) md)t oon ben SBer=

ftümmelungen, bem Stedjtum unb burd) oH btes ßerftörtem 3Renfd)englüä\

fonbern oon ben aUmäljltd) jutage tretenben, fojufagen d)rontfd)en

Stäben, weld)e befonbers bie mangelhafte (Ernährung, aber aud) fonftige

gefunbljeitsmibuge SBerljältntffe am SBoUstorper bewirft baben. Unb

oor allem fott bie bange grage erörtert werben, wetdje folgen werben

biefe Sdjäben auf ben Organismus bes näd)ften ober ber weiteren ©e=

fd)Ied)ter ober gar ber nod) nid)t (Empfangenen setttgen?

Die toäbrenb bes Ätieges lonftituierte bäntfdje St übten*
gefellfd)aft für bie fojialen folgen bes Ärieges b>t.

in iljrem in Kopenhagen 1919 betausgegebenen 33erid)te feftgefteßt, baf}.

bie Sßerlufte Deutfdjtanbs im Selbe, in ber Heimat unb burd) ©eburten=

ausfall 5,8 SKitlionen betragen, barunter 2 HKiflionen Kriegsgefangene.

3n fcfterreid) unb Ungarn ift ber ©efamtoerluft 5,2 SJtifltonen, wooon.

3,7 ÜDliKionen auf ben ©eburtenrüdgang entfallen. Die 3af)t ber Kriegs*

gefangenen betragt 812 000 für öfterreid) unb 645 000 für Ungarn. Der
Langel an flebensmttteln mad)t ftd) in öfterreid) nod) ftärfer fühlbar

als in Deutfdjlanb, etwas weniger in Ungarn. 1
) Stu&erorbentltd) fd)Itmm

aar es in ben 3nbuftrtebe3irfen Deutfd)=S}öljmens, wo bie öbemfranf*

beit
2
) in feudjenartiger Verbreitung auftrat. Die 3unabme ber luber*

') 3ebod) gilt bies im allgemeinen fürs Sanb, nidjt aber für bie ftark notleibenbe

tf)auptftabt. SInmerk. b. 93erf.

2
) 9tad) ben 33erfud)en oon SRumpel in Hornburg kann biefer. 3uftanb künftltcf) burefj.

ungenügenbe STCabrungsaufnabme unb reicfjlicfje 3Bafferjufu^r beroorgerufen roerben. S)ocf)

ift aud) nidjt feiten djronifcfje 2tui>r bie Urfadje oon Äriegsöbem, roieÄ e ft n e r unb "Kenner
bei 42 Seidjendffnungen gefunben fjaben.
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lullus Donati) Die raffenbiologifd)en Husfjdjten der

tutofe mar in ben SaJjwn 1913—18 eine rafdje u. 5. Betrug fte für

SBten 6430 im 3aBre 1913 unb 11423 im 3aBre 1918, für SBubapeft

3422 650. 6248, für Sßrag 1975 (im 3aBre 1914) unb 3192 (im

3aBre 1918).

Der Ärteg, fagt Döring-en tn biefem ©eridjt, mar alfo eine 3tus*

Iefe ber ÜJlinbertoertigen, bie ©eburtsgunaBme mirb nur Hein Bleiben,

bie ganje 33eoöTferung ift burdj bie (Ernährung BeraBgelommen unb bie

SBorBebtngung eines SBieberaufbaues tft bas toirtfajaftltclje unb fultureQe

(Emporfteigen bes orbettenben SSolfes. 9tadj ben 93eoBaä)tungen oon

Kumpel in Hamburg Betrug bie (&eundjtsa6naBme Bei ©efunben

11—20 0. f}. bes früBeren £örpergetmä)tes, in einem galle fogar 40 0. $>.

infolge gettfdjttwnbes im Unterleibe tarn es tjäufig 311 (EingetDetbe*

fenfungen unb «vorfallen, [oroie Srüd)en mit (EinHemmungen. Sei

Äinbem, Bei benen bie <5etoid)tsaBnaBme ntdjt fo auffällig ift, fanb ein

3urüdBleiBen bes fiängenroa(Bstutn& unb 3unaBme ber Blutarmut ftatt.

3n allen 3tItersHaffen mar bie SterBHttjfeit gefteigert, besgteidjen fytt

bie luBerfulofe in alten gormen unb SUtersftufen, fotote in iBren

feltenen Sofaftfattonen gugenommen. Sine SermeBrung deigten auä) bie

SRagenerfranfungen oerfdjiebenfter Slrt, bie Störungen ber f>atn-

entleerung, ber £>arnfäureausf$eibung unb ber gefd)leä)tliä)en

gunfttonen. gerner rourbe auf geiftigem (SeBiete SIBnaBme bes (5ebäcb>

ntjjes, ber Xatfraft unb Susbauer BeoBaä)tet.

Diefe UnteremäBrung orirb burd) ben otet gu geringen ©efamtBrenn*

mert ber ÄriegsnaBrung oerurfadjt, roetä)e arm an (EirDeijj, gett unb

anregenben Stoffen ift, eine gu geringe StusroaBl Bietet unb »oruriegenb

oegetaBUifa) unb baBer jeSulofereia) ift.

Die 9KeBrfterBltd)teitber beutfdjen 3ioUBeoöUerung toäBrenb

ber Ärtegsjaljre Bis (Enbe 1918 mürbe oon ©otfdjltdj in einem in,

ber DBerBeffifdjen ©efeHfdjaft für Statur* unb $>eittunbe in ©iefjen ge=

Baltenen Vortrage auf 800 000 Xobesfätte oeranfdjlagt; Befonbers toerben

baoon bie älteren fieute (über 60 3aB«) unb bie luberlulofe betroffen.

Semerfenstoert baBer ijt bie Bebeutenb geringere Sterblia>
teitberfianbbeoölferung, mofür bie einsig mögltdje CcrfIärung

bie beffere ©rnäBrung berfelben ift, bie faft fämtliä) Selbftoerforger ftnb.

©letdjfatls ber UnteremäBrung im SBerein mit förperltdjen 3tn=

ftrengungen ift es gugufdjreiben, menn Bei früBer fräftigen, lungen*

gefunben Solbaten, nrie es 3 a b e t in SteuIöQn in 600 gälten BeoBadjtet

Bat, bie XuBertulofe einen rafajen unb bösartigen SBerlauf naBm. Studj

Bot ber Ärieg Bäufigere ffietegenBeit aur tuBerfulöfen 3nfeftion.
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Daß bie oon mannet Seite cmgefd)ulbigten feeli[d)en Seiben bes

Krieges füt bie Vrmet)rte Sterblid)tett nidjt roefentltd) in &etrad)t

lommen, bemetft bie oermebrte Sterblidjlett ber Äleinftnber, bei benen

ja btefes pf^if^e STComent roegfäHt, gleiäföettig aber aud) bei Umffonb,

bafe bie XobesfäKe an §«5- unb ©efäftertrantungen fotoie an £>irnfd)lag

bis öcnbe 1917 teine ober nur eine gan3 geringe 33ermel)rung erfahren

baben.

Hud) bie 3tad)ttts (engUfdje Äranl^eit) erfuhr nad) ben SRit*

tetlungen »on 3apbo in Serlin eine 3unabme. Dabei fiel es auf,

bag bie Ätnber, bie ju redetet 3eit laufen lernten, aHmäblid) nid)t metjr

laufen wollten, Sdjmeraen unb Änodjenbrüdjigteit oortjanben toaren

unb bie Ätanfbeit langer als bis sunt Gnbe bes 2. fiebensjabres bouerte.

$tud) neueÄnodjenertrantungen tarnen 3ur 93eobad)tung,

roeldje ftd) befonbers in £nod)enauftreibungen, erfdjtoerter Swoegungss

fäbigteit unb erster »rüdjigtett funbgaben unb oon SRaoer
(2Ründ)en) als junger lnoct)entrantr)eit bejeidjnet würben.

Desgleichen Änod)enertoeid)ungen (Ofteomalaaie), roeldje fonft

oortoiegenb bei Stauen, bie tjäufige Sd)u>anger[d)aften unb langes

6titten bei ungenügenber (Ernährung burdjgemad)t baben, »orsufommen

pflegen, tarnen befonbers in SBien gehäuft oor, ot)ne bas toeiblidje ffie=

fd)led)t beoorsugt 3U t)aben. 2lud) ßeigte ftd) in SBten ntd)t nur ein t)ob>r

Stanb ber ÜRadjttis, fonbern aud) bes 6 1 0 r b u ts. Dtefe beiben Äranfc

t)eiten jtnb namentlid) eine ftolge bes Langels an gett, 93utter, frifd)em

©emüfe unb grudjtfäften.

Orür bie gleichfalls b&ufiger oorgetommenen SRterenentsünbungen

(gelbneptjrttts) ift loentffen (Erlangen) el)er geneigt 3nfeftton,

benn 2Bitterungsoert)öltntffe ober (Ertaltungen als Urfadje ansunebmen.

93tet 9(uffet)en madjten im Kriege bie burd) ©ranatejploftonen

(„ßuftbruet") tjeroorgerufenen Störungen bes SReroenfoftems, in Sorm
von gänälidjer Aufhebung bes SBerou&tfeins ober Xrübung besfelben

(„3>ihnmer5uftänbe"), Iaubt)eit, Stummbett, Xaubftummljeit, Stimm«
loftgteit, 3ttter3uftänben unb bgl. Sofern nid)t fdjtoere med)anifd)e (Er*

Fütterungen bes Sdjäbels mit feinem 3nt)atte erfolgt finb, bie bann
mit Quetfd)ungen bes ©ebitns, 3erretgungen ber feinften 93Iutgefäfje

(kapillären) unb Sumpt)bat)nen unb bergleid)en matroftopifd)en ober

mtfrofloptfdjen 93eränberungen einbergeben, fjanbelt es fid) um rein

feelifd)e (pfodjogene) Störungen, fei es buret) ©emütseintoirtungen be*

bingter ober intellettueller 3trt. 3m erfteren Salle ftnb es 31ffette,

Sdjreden, Sngft, ioeld)e läbmenb ober franlt)aft erregenb toirten, im
le|eren finb es ftanfljafte SBorftettungen über bie Sebeutung unb mög=
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lulius Donati) Die raffenblologlfdjen flusfidjten der

ltdjen folgen bes UnfoHerlebniffes, roeld)e fid) im 23erou&tfein feftfeyen

unb ihre felbftfuggerterenbe SEtrfung ausüben. 3umrift trifft bas 5ßer~

fönen, *bie bagu fdjon oon Jpaus aus oeranlagt tparen. Diefe rein feeltfdjen

(traumatifd>I>#erifd)en) Störungen finb ein banlbarer ©egenftanb ber

är3tlia)en SSeljanblung, inbem fie burd) pfnd)iftt)=tb,erapeutifa)e SDtafr

nahmen ober mit foldjen tombinterten, pjn)fifatifd)en SWetboben, autori=

tattoe (Einunrtung, SBaäjfuggeftton, fpgpnofe, Clettrijität ufio. oft in

einer Stfjung reftlos feilen, otjne baß man 5U eingreifenben Äurett

gteifen müßte, toie id) es befdjrieben h<*be. Sluf otganifdjen £ttn=

oeränberungen beruhenbe ©etftesftörungen, namentltd) Sßaratofe, tonnen,

toie SBeoganbt, SRoefe unb id) beobadjtet fyaben, einen be-

fdjteumgten üblen Serlauf nehmen; biefen lederen poftttoen Sefunbcn

tonnen manage negatioe (Etgebniffe anberer Tutoren nidjt bie SBage

hatten.

Die Xätigfeit ber toeibttdjen ©efdjtedjtsotgane amtbe oon ben Ärtegs*

ereigniffen ftarf beeinflußt. Sdjon im 2, Ärtegsjahre madjte fiä) eine aus

Kiefer Utfad)e oorljer unbetannte (Etfdjetnung, bie Ätiegsamenorrtjoe

(Slusbleiben ber Sßertobe) gettenb, bie burd) ihr häufiges 9jorfomt>tcn

auffiel. 2luä) bie entgegengefe|te (Etfd)einung, bie ßriegsmetrotrljagte

(Sluiftura) fam jur 93eobad)tung. Sorooljl feeltfdje (Einbrüde als bie

ungenügenbe Stahrungsjufuhr befonbers an 5ett unb (Etroeiß foielten

hierbei eine Nolle Dod) auä) ein anberes unerwartetes.SRoment toutbe

minbeftens für einen leil ber gälte oon Amenorrhoe feftgeftettt, nämlitf),

ber ftärfere 3Ruttettorngehalt bes Äriegsmebts, eine 3otge ber toenigec

fotgfältig ausführbaren Äotnoetatbeitung, toie bies oon müljtenfunbtger

Seite beftätigt mürbe. Die (Entbinbung fdjien teidjtet unb fd)neller oor

fid) 3U geben, aud) bie Stillfäbtgieit toat nidjt beeinträdjtigt. 31m intet-

effanteften toarert abet bie (Enturidlungsoerhättniffe ber Äinber.

(Es ift fetbftoetftänblidj, baß bie Äinbet infolge ungenügenber (Er-

nährung im £ängenmad)stum unb Äörpergetoidjt surüctblieben, aber

überrafdjenbertoeife hat bie Srudjt im SJluttetleibe faft gat nidjt ge-

litten. So fanb §. £> 0 f m a n n (ÜRoftod), baß bie äriegsloft tooljt taum

(Einfluß auf bie (Enttoidlung ber ftiüfyt bei gefunber SJtutter hatte, ba-

gegen enttoidelten fid) bie Ätiegstinber in ben etften 10 Jagen nad) ber

©ebutt fd)led)ter, toohl burd) eine anbere 3ufammenfe^ung ber SJttldj.

8. 93 i n 5 (3Jlünd)en) fah bie 2änge ber Neugeborenen nid)t beeinflußt

burd) bie fdjtedjte (Ernährung ber SJtutter, toähtenb bas ©etoidjt unb bet

Äopfumfang um 3 0. jurüdgegangen mar. geller (Sößien) be-

obadjtete an ben ©etotdjten ber Neugeborenen oon 1917—19 eine 2lb=

nähme oon ettoa 11 0. |>. gegen bie griebensjahre. 93ei ben äinbem
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In Belthrkge unterlegenen gSlher IuIIms Donata

fab d. S d) l e
f i n fl e t im 3afce 1916 eine Hemmung bes ßängstoadjs-

tums um burdjfdmittttd) 2—3 cm, eine ©euridjtseinbu&e oon 0,5—1,5 kg,*;

legiere ftteg im ,fotgenben 3ttfa« auf 5 k8- 3Jt o m m (greiburg) fanb

im 3a$te 1916 leine Slbnabme bes ©eburtsgetoiä)tes bet Äinber, bes-

gleiten Sdjauta im %afyct 1917 am Ijoljen 93eftanb feinet SBienet

©ebärftintl. 9laä) 3Jt a t a r 6 bat aud) bie SBerljältnisäaljt bei an Sebent

fd)toäd)e geftorbenen Neugeborenen toäbrenb bes Ärieges nidjt 3U=

genommen. 3tngefid)ts biefet böd)ft bemerfenstoerten latfadje, bafc bie

Unteternäbrung ber SDtutter auf bie griidjt gar leinen ober nur einen

geringfügigen (Einflufj ausübt, fagt Sä) a u ta: „Das ift aud) begtetflid),.

wenn man bebentt, bafj bas Ätnb roie ein $araftt im ÜRutterleibe lebt,,

oon ber SKutter ÜRabrung aufnimmt, fo oiel es braudjt, obne babei int

wefentltd)en oon bem ©rnäbrungs3uftanb ber SRutter abhängig 5u fein."

(Es erinnert bies aud) an bas unbegienjte 2Bad)fen bösartiger ©efdjtoütfte

auf Soften bes Organismus, toeldje ja ifyc energifdjes 2Bad)stum gletd>

falls ber embryonalen Statut tljres ©eroebes oerbanfen. Slber es ift jai

längft befannt, morauf Sdjattmaner l)inrDctft, bafj grauen, bie

toäbtenb ber gansen Sd)toangetfd)aft an einer aussebrenben Ätanlbeit

litten, nidjtsbeftoioeniget in ber Siegel Ätttbet mit gang normalem ©t=

näbrungS3uftanb 3ur SBelt bringen, ber in einem einbrudsooflen £on~
traft ftebt 3U bem ftägtidjen Crnäbrungssuftanb ibrer Sfllutter. 3a, möä)te

id) binaufügen, es fegt jtä) bies biologifd) aud) im tnbioibuetlen Seben.

fort, roenn bie SRutter mit eigenem ©ntfagen tbr Äinb näbrt, ober in

einem SBienenftod* bei Dtabrungsmanget bie Königin suletjt oerbungert,

weil bie bungernben Slrbeitsbienen bis sutetjt auf tfjre Setbfterbattung.

p ©unften ber Königin oet3td)ten.

Dod) fällt aud) ein fd)a>ad)et £id)tblid in bas Duftet ber £ttegs=

ernäbrung. 93e3ügtid) ber 3udetbatntubt toutbe eine 93effetung betfelben

butd) bie Ätiegsfoft fotoobt in SBerltn (3Jc* a g n u s = £ e o v,) als in SBien

(£. (Elias u. SR. Singer) feftgefteüt. Dies ift auf bie oerringerte

3ufubr oon Äoblenbnbraten unb ©itoetjj unb bie babutd) ermöglichte

beffere Slusnutjung jutüdjufübten. >

2Btr ftagen nun, nadjbem bie ©rtoacbfenen toäbrenb biefes Ärieges

Sdjaben genug an ibrer ©efunbbeit erlitten baben, mos für Slusfidjten

Ijat bie näd)fte ©eneration unb jinb bie beutfd)en fotote bie übrigen

Söller ber ebemaligen 3entralmää)te in ibrer Haffe, alfo für unabfeb-

bare 3«iten gefd)äbigt toorben? 3unäd)ft motten mir bie SKeinung oon

(Englänbern böten, toetdje bie §ungerblodabe nid)t nur, tote bies su alten

3eiten unb altüberalt gefdjeben ift, planmäßig ausgefübrt baben, um ben

SBiberftanb bes geinbes 3U breä)en, fonbern in ber raffiniert=toiffenfd)afts
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lullas Donati) Die raffenbiologUdKn flusflfttep der

Iidj fein foflenben aibfü^t, aud) bie tunftigen unfd)ulbigen Generationen

raffenmagig ju föäbigen. Daju biente ja audj bie unoeränbert aufredjt

•erhaltene 93lodabe, nadjbem burd) Übergabe aller Ärtegsmittel unfere

loottftänbtge milttärtfdje Obnmadjt fdjon oljnebin fidjergefteflt war. SBtr

-Derbanten 3- S.djwalbe, bem oerbienftootlen Herausgeber bet

rDeutfdjen JRebiäinifdjen JBodjenfäjrift, bie in ber Kummer oom
17. Slpril 1919 oeröffentttdjten Sluslaflungen Ijeroorragenber (Englanber,

rweldje ibm aus einer Dentfdjrift bes ^Auswärtigen Slmtes sur Serfügung

•geftellt mürben. Znbem jie biet 'bem fiefer vorgelegt werben, fotl bamit

rmeinerfetts nidjt frifdjes öl in bie nun abneljmenbe fiobe bes Stößer*

paffes gegoffen, fonbern es foH blojjj bas prinsirieK 3rrige berfelben auf«

gejeigt werben.

3m „SBeeHo Dispatdj" oom 8. September 1918 äu&ert fid) fr SB.

3BiIIe unter bem Ittel „Die Hunnen oon 1940" toie folgt: „3$ weift,

"bog nidjt nur 3efjntaufenbe oon Deutfd)en, bie bis jefct ungeboren ftnb,

für ein fieben pbnftfdjer SKinberroertigleit prabeftiniert finb, fonbern

bafc audj laufenbe oon'Deutfdjen, bie fogar bis jefct nodj nidjt empfangen

ijtnb, bemfetben Sdjidfate werben gegenüberfteljen muffen. ffngttfdje

ÄranHjett wirb wobt bie Äranlbett fein, ber man in ber 3eit nadj bem

Kriege am öfteften an unfähigen Deutfdjen begegnen wirb."

Der englifd)en ftreube über bas ßeiben Unfdjulbiger unb ber Hoffnung

tauf ben Jttebergang ber beutfdjen Stoffe gibt 8aben = S5oweU in

folgenben SBorten unoerbüttten Slusbruct: „SBtr werben bis 1940 warten

müffen, um 5u feb>n, wer wtrttidj ben Ärieg gewonnen bat. Die tatfäd>

lieben Solgen ber SBlodabe Deutfdjlanbs wirb biefe oerbredjerifdje Station

• erft in 3utunft erfahren. SBetdjes ift bie SBirfung auf bie beutfdje 3ioU-

fieoölferung, .ausgeübt burä) bie tatfädjltdje oöQige Unterbinbung ber

iCcinfubr oon .9?abrungsmitteln unb burd) bie (Etnfdjränfung oon in«

länbtfdjen Gcrseugntffen (befonbers gletfdj unb 8tett), burd) ben SJlanget

oon auslänbifdjen Futtermitteln? Der Gcrfolg ift, bafj £ranfljeiten oon

böd)ft anftedenbem unb oerljeerenbem Cbaratter fid) über bas ganae

Sanb ausbreiten. Deutfd)lanb ift beute ein oerpeftetes ßanb, bie wet&e

(Settel, Xubertulofe ift epibemifd), {pungertnpbus wirft in saljlreidjen

<(5egenben. Die iRubr forbert Hunberte oon Opfern. Die $äHe oon Haut«

franfbeiten Xberoorgerufen burd) SRangel an Seife unb StaRermaterial)

fletgen rapibe. Slnftedenbe Ärantbetten, wie Dipbtljerie, Sdjarlad) unb

oerfdjtebene Birten oon Xnpljus, Wirten oerbeerenb auf bas fieben ber

-Äinber. SJtangel an ajttld) bat furdjtbare 3uftänbe an jungen SRüttern,

-Äinbetn unb Äranfen gefdjaffen."
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Dr. Saleebn fagt: „Die beutle ÜRafie urirb oernütjtet, barüber

iefieljt niä)t bet geringfte 3toeifel. Sogar bcr berühmte ©efunbbeits^

flcletjrtc
1
) Dr. SB eis mann, ber roärjrenb bes Krieges geftorben ift,

tonnte ntdjt ableugnen, baß bie 3Jten|<t)r)eit auf it)re Ftacrjtommen bie

.aerfefcenben folgen ber Unterernährung ober ber Stabrungsmittelfnapp*

t)eit oererbt, mit anberen SBorten, toenn aud) bie ©eburtenjiffer in

3)eutfdjlanb befriebigenb ift, fo ift bas SJlaß bes Sdjabens — bes un=

überfer)baren Sdjabens — bod) gana anbets unb bebeutenb emfter. Das
beißt, baß es im 3a§re 1940 roar)rfd)eintia) eine beutfdje SRaffe geben

toirb, bie an törperltdjer Degeneration leibet. Das ift bie engltfdje

$31octabe, bie in erfier ßinie für Deutfdjlanbs furchtbaren ©mäbrüngs*

Suftanb oerantroorttid) ift, mitbin aud) für ftänbige Solgen, bie anbauern

roerben. ©inen furd)tbaren SJreis roirb Deutfdjlanb 5U aaijlen baben

"bafür, baß es beabftdjtigte, SBeltmad)t au roerben."

Das 3mge biefer rjter aum Stusbrud* gelangten 31nfd)auungen, toelaje

übrigens nid)t nur oon ber ßatenroelt, fonbern fogar oon einem Xeil

ber ärste, bie oon ben mobernen raffenbtologtfdjen unb öprbüdjfetts*

forfdjungen nod) roenig Kenntnis genommen baben, geteilt roerben, be=

ftefjt in ber Slnnabme, jebe ©igenfdjaft ber (Eltern tonne auf bie 9tad>

tommen übertragen roerben. Unb bod) gilt bies nur für bie Stammes*,

^rt= unb SRaffendjaraftere, alfo für jene, roeldje burd) eine lange

©enerationsrettje ununterbrochen oererbt unb befeftigt rourben. 3lud) bie

oon SDienfdjen ju irgenb einem Stufcen ober Sdjö'nbeitsaroecf ober 3ur

Sefriebigung einer ßaune geaüdjteten Staffen tommen baburdj 3ufianbe,

baß in ber Statur fdjon oortommenbe geringfügige
$(bänberun$en (Varietäten) forgfälttg ausgelefen, bie ät)n=

lieben miteinanber gepaart roerben unb nun barauf geästet roirb, baß

fie Rd) mit 3nbioibuen, bie nid)t im 93eft$e biefer geroünfdjten (Eigentüm=

lid)teit ftnb, nid>t met)r mifdjen, alfo oon ba ab ein reiner Stammbaum
geaüdjtet roirb. gretltd) roirb biefer genug oft fo manttje 9lütffd)läge auf

bie urfprünglidje 9Ltt 5eigen. So finb bie unjärjügen, 3U unferen be*

fonberen 3toecfen umgemobelten Staffen unferer Haustiere unb Kultur«

pflauaen entftanben. Slber fdjon biefe Itere müffen oon Anfang an (Eigen*

fäjaften geaetgt baben, bie fie geeignet erfdjetnen ließen, ©enoffen unb

Reifer bes 3Jienfd)en au roerben. Der fiamarefismus, ber eben bie (Ent=

fterjung ber Strten burd) Vererbung im ßeben erroorbener (Eigenfcfjaften

Jtnb beren SBeiteraüdjtung in ben folgenben Generationen erflären rotH,

ift fä)on bura) SB eis mann grünbliä) roiberlegt roorben. ©s ift tlar,

') 3BU1 fagen: 3oo(oge, ber gerabe für bie unoeränberte Übertragung bes Äetmplasmas

«eingetreten ift. Slnmetfi. b. 33erf.

13« 183



lutius Donath Die rafteitMotoflUdKi) ffusflfltea der

bafj bte burd) bie Ärtegseinnnttungen : Unterernährung, anftedenbe

Äranfljeiten, gefunb&,eitsfd)äbltd)e SBer^äXtniffe berootgerufenen 916»

änberungen {eine urfprüngltd) übertommenen, tyvo. oetftärtten ÜRerts

male bei betreffenben ^nbtoibuen ftnb, bemnad) aud) ntd)t oererbt unb

burd) äbntid)e Paarungen oerftärlt ©erben lönnen. Dod) rottl id) auf

biefen ©egenftanb fpäter nod) ausfüb,rlid)er surüdtommen. Dafc 33er-

tefcungen, fei es med)antfd)er, d)emtfd)et ober tl}etmifd)et 3lrt, ntd)t erb-

Itd) ftnb, bemnad) unfere trtegsoerftümmelten ^noatibea, felbft toenn jie

fdjtuete föefjttnoetlefeungen baoongetragen b«*ben, roeldje mit epiteF=

tifdjen Qctfdjeinungen etnbergeben, getieft beitaten lönnen, ob,ne eine

Vererbung iljrer Defette obei gunftionsftöiungen befütdjten 3U muffen,

ift fdjon fo 3iemltd) ine allgemeine SJeum&tfetn gebtungen; bagegen* tann

3. 33. bie ed)te, auf angebotene! Einlage beiu^enbe (Epilepfte. wobt oer=

etbt ujetben. Die butd) Sabrtaufenbe geübte 93efd)neibung orientalifd)er

Söller, bie 33ertrüppelung ber güfje d)ineftfd)er 2Käbd)en, um beten

Äleinbeit als 5Raffenfd)önbett nod) mebr b>roortreten 3U taffen, bie fünft:

tid>en Sdjäbeloerbilbungen mannet 3"bianetftömme, toeläje als

Stammesfennseittjen gelten follen, all biefe med)anifd)en (Eintoittungen

auf ben Organismus fmb nid)t »ererbbar. 21ud) bat bas Äinb bes

fttjiuielenbänbigen Arbeiters eine ebenfo garte §anb urie bas atifto»

ftaitfdje Äinb. Dasfelbe gilt aud) füt bie ettootbenen gäbigteiten unb

Äenntniffe. SBiffen, felbft bie 9Jtutterfprad)e, fotoie Äunftfettigfeiten finb

ntd)t übetttagbat, ebenforoenig nrie bie traftftrofcenben SRustetn bes

Üurners obet bie bnpertropbtfdje Ipergmustulatur bes an einem £lappen=

fehlet Seibenben. Sllfo nid)t nur nü^Iid)e unb eruwnfdjte, fonbetn aud)

ftanfljafte unb fd)äbltd)e SJierfmale, roeldje im fiaufe bet inbhribueHen

(Entnridlung, pom elften Anfang bes embroonalen ßebens an, erworben

mürben, finb unoererbbar ; bies ermögltd)t, bafe bet neuerftebenbe

Organismus alle Schladen, toeldje ftd) bem elterlidjen Organismus an-

geheftet bitten, abwerfenb, fid) pböntrartig in urfprüngtid)er SRcin^cit

unb Sd)öne uneber etbebe. SBäte es anbets, fo müjjten bie Stadjfommen

bet alten Surften* unb 3lbelsgefd)led)ter fd)on längft Kiefen geworben

unb bie bet untet ungünftigen Sßetbältniffen lebenben Slrbeiter«

beoölfetung fd)on längft »ertümmert fein.

Dem (Sefagten sufolge ift es toobl einleudjtenb, bajj eine ben Dtganis»

mus inbefd)räntter2lusbebnung tteffenbe SBeränberung nid)t

fo leid)t auf bie entfernten, in ben ©efd)led)tsbrüfen eingefdjloffenen

ÄeimaeUen ausmirten toetbe. SBie t>erl)ält es fid) abet mit allgemein

mittenben Sdjäbigungen : ber Unterernährung, ben 3ttf*ttton*n unb

Vergiftungen, beren Sd)äblid)teiten burd) ben SBtut» ober fiumpbftwt-
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I» Belftrlege unterlegenen üolhcr Iulius Donath

<md) au ben Äetmaelleu geTangen tonnen? Dajj bie beffer genährten

Ätnber bet 3Bofjlbabenben burdjfdjmttltdj ein größeres fiängenmaft, ein

Ijöljeres Äörpergetoidjt, einen ftärferen SBruftumfang, bebeutenbere Dru<t=

traft bet §önbe aeigen, ergab fid) aus aaljlretdjen SReffungen an ben

S^ultinbem aller Äutturftaaten. 21ber alle günstigen Sudeten Umftänbc

oetmögen nid)t bie "Enftoicflung bes Organismus über bie burd) bie

tSwerbungamögtidjteiten gezogenen ©renaen hinaus su treiben. So er=

roälmt 3JI a r 1 1 n, hajj in SBatfdjau forooljl bei ben polnifd)en als audj

iri ben jübtfdjen 33eroobnern in ben tooblljabenben Stabtteiten erljebltd)

Ijöljere Durdjfdjnittsaablen für Äörperlänge gefunben würben, als in

ben fetjr atmen Stabtteiten; jebod) blieb bie Durd)fd)nittsftatur ber

iojial am t)öd)ften begünstigten jübtfdjen Seoblterung 3Barfd)aus immer

noty binter ber ^utdjfdjnittsftatur ber allerärmften Sßolen aurüd. Sibntid)

fanb SR i p 1 e « in ßonbon, bafj bie fojiat febjr günfttg ftebenben SBeftenb*

iuben burdjfdjntttliä) um met)r als 3 3oS grbfjer finb als iljre Stamm»
genoffen im Dftenb. SIber bie 3Beftenbjuben tonnen bod) ntdjt bie burd>

fdjnittüdje {patje ber ßnglänber, b. i. 5 3ru& 9 3olI, erretdjen.

Die unter ber Ungunft ber 3lu|jenmelt erlittene ©inbufce in ber

pbjfifdjen Äanftitutton fann mit ber SBefferung ber SBerbältniffe wieber

gut gemadjt werten. So bot itad) 33 o 1 1 in ben ÜRieberlanben infolge ber

günfttger geworbenen S{iften3bebingungen bie Äörperlänge in bem
Zeitraum oon 1850—1900 angenommen. Die 3unat)me war aber un=

bebeutenb bei ben majimalen ©röfjen, alfo bei jenen, weldje bie raffen»

mögig ereidjbare frjöbe fo aiemlid) erlangt Ijaben (2 cm bei ben (£r)rtjten

unb l cm bei ben 3»uben) ; bebeutenb ftärter war fie bei ben mittleren

©röfjen (10,9 cm bei ben (Stiften unb 6,4 cm bei ben 3ubett) unb am
ftärtften bei ben .minimalen ©rö'&en, alfo bei jenen, bie oom raffenmäjjig

£rreid)baren am .meiften aurücCgeblieben finb (24 cm bei ben Giften
unb 18 cm bei ben Suben).

SBeld)' übetrafdjenben ffirgebniffe fd)on in berfelben Generation 3U

eiteidjen finb, bafür fül)rt Sifiallmaner 1
) folgenben 93erid)t oon

Silben unb £ anwarb über bie ©artenftabtbewegungen in ©nglanb

an. Det englifd)e ©rojjtnbuftrielle 38. §. ßewet befdjäftigte in feiner

Seifenfabrit in ütoerpool Xaufenbe oon Arbeitern, bie mit tljren ga*

müien unter ben febr ungünftigen SBobnungsoerbältniffen unb ben

fonftigen Hn5uträglid)feiten ber ©tofeftabt in $ngiemfd)er SJeaieljung

auBerorbentlid) litten. Das seigte fid) unter anberem in ber großen

§äufigteit oon (Erfrantungen, befonbers ber fiungen, in ber $ö1je ber

€terbe,aiffer unb befonbers in ber enormen Äinberfterblidjfeit. Um biefen

J
) SB. @4>oümai)er, Söeterbung arab 2luslffe. 3. Auflage. 1918. ®. 81.
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lulius Donati) Die raifcnbioloqitd)cn flusfiflten der

iibelftönben abzuhelfen, taufte fieroer ein gro&es Stüd ßanb an ber

Mfte, oerlegte feine Sabril bortljin unb errötete bo für feine Arbeiter

eine mufterbafte ©artenftabt, !ßort Sunligbi, in ber aud) füt eine

Ijnßiemfdjje fiebenstoeife bet Slrbettertinber in foft ibealer 9lrt Sorge

getragen rourbe, befonbers aud) in ber $>tnfid)t, bajj fie fid) fel)r »iel im

greien befdjäfrigten, mit ©artenarbeit, Spielen unb bgl. Den (Erfolg

jeigt eine SBergletdwng ber Äörperlänge (in 3oIt) biefer Slrbettertinber

(mittlere 3ablen oon je 1000) mit ber oon gleidjaltertgen Sdjuttinbern

:

©s b^aben olfo bie Slrbettertinber in $ßort Sunltgbt bie Äinber felbft

ber 9tetd)en in fiioerpool um 0,5—1,5 3oIt übertroffen, tDäljrenb bie

SHrmen hinter ben SRetdjen um 3—6,5 3ott 3urü<fgeblieben roaren. Dem-

nad) b^onbelt es fid) in biefen gälten ntd)t um Centortung (Degeneration):,

alfo ettoa um &etmfd)abtgung, fonbern um ©ntroidlungsbemmungen, bie

nod) bei bemfelben jnbioibuum möbrenb ber Dauer ber Ccnttoidlung

burd) Reinhaltung ber Sd)äbltd)teiten aufgehoben toerben tonnen unb

bei ben SRaäjfommen, fofern fie nidjt benfelben Sd)äblid)tetten ausgefegt

finb, nid)t 3Utage treten. Gs ift alfo gteid)fam bie §üHe gefd)äbigt, ber

Äeim aber unoerfe^rt geblieben, ober toie es in ber Vererbungslehre nad)

bem bänifd)en SBotanifer SB. Sobannfen genannt wirb, ber $ß b ä n o*

t o p u s, b. t. ber nad) ber SReifung unb 5Befrud)tung bes Gndjens juf>

entroidelnbe Organismus ift gefd)äbigt, nid)t aber ber ©enotopus,
b. i. bie ©rbfubftana, toeldje unoeränbert in bas neue Snbtoibuum unb

fo oon ©efd)led)t su ©efd)led)t übergebt.

SBas für bie SBttfungen oon Sdjäben in ber (Ernährung, ßufts unb

£id)t3ufut)r gilt, f)<xt feine ©eltung aud) für Slnftedungen unb 93er*

giftungen, ©s ift befannt, bafj bie Smmunität gegen SRafern, ©lattern,

lup^us, b. t)- bie burd) bie trantmad)enben Äleintoefen im 33lute er*

jeugten Sdmtjftoffe nid)t auf bie Äinber übergehen. 2Bo fold)es im £ter-

oerfud) beobachtet nrirb, banbelt es fid) um bie Übertragung immunü
fierenber 2lntitoime (©egengifte rein d)emifd)er Statur) mittels bes

33luttreislaufes bes 3KutterIud)ens ober mittels ber SWtld) auf bie

jungen. So fanb ©brltd), bafj bie bem SRuttertiet burd) Sd)ufc=

impfungen beigebrachte 3mmunttät nur bann auf bie jungen überging,

roenn es biefelben fäugte, nid)t aber, roenn fie oon einer anberen, nid)t

immunifterten SDtutter gefäugt mürben.

7 3af)rc 11 3af>re 14 3af)re

„ „ beffer geftellte Arbeiter . .

„ 31rme

Sd)ulen in ^3ort Sunltgbt

Sdjüler ber reichen Seoölkerung fiioerpools

Stabtfdjulen für SBofjlbabenbe

47 55.5 61.7

45.3 53.1 58.2

44.3 51.8 56.2

44 49.7 55.2

47 57 62.2
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Im fleltftriege unterlegenen PSlhcr jullus Donati)

Von ben pratttfd) nridjtiaen Vergiftungen fintr befonbers bie mit

Sülobol, SJtorpIjin, Äolatn 1

), SBXei, Gtuecfftfber, Vb>spljor ju nennen.

Gs ift too$t befannt, bafj bie Irunlfudjt bet (Eitern tljre SBtrtungen auf

bie Siadjfommen in ber gorm oon Sd)toad)ftnn, ©löbfinn, (Epitepjte unb

anberen Gebredjen gettenb madjen fann. 3ebodj Ijanbett es ftdj Jjier ntdjt

um Vererbung im raffenbtologtfd)en Ginne, benn es werben ja nidjtr

elterltdje Gigenfdjaften auf Ätnber ober (Enfel übertragen, fonbern es

treten Sdjwädjejuftänbe ober Defette urfprüngltdj in Grfdjeinung, weldje

fid) burd) Vaarung mit äbnlidjen 3nbiotbuen üielleidjt audj fteigerrt

lafien, aber 5U feinen bafeinsfäljtgen Staffenbtlbungen 5U führen oer-

mögen unb foldje mit ferneren Drgamfattosferlern behaftete ^nbiotbuen

unb etwaige 9lad)Iommen, fofern fle fid) ntdjt mit Gefunben mifdjten, bem
9fosfterben gemeint pnb. £>ier ift es au einem brutalen (Eingriff in bie

&eimfubftanj) gekommen — oon gorel trefflid) Äeimoerberbms-

(Vlafiopljtborie) genannt — unb ntdjt 5U einer feinen Verfd)iebung ober

SUisfdjetbung oon einaelnen , Grbelementen innerhalb ber Grbmaffe, bie

jum Auftreten oon Varietäten führen fann. Slber aud) bei biefen

Gdjäbigungen, wenn fie nid)t fdjwerer 3lrt finb, ift, toie ermahnt, eine

SBieberfjerftettung nid)t ausgefdjloffen. 60 wies SR j 0 e n für 9torwegen

nad), bajj ba$ madjtige Stnmadjfen bes Sdjwadjfmnes bafelbft in ben

Sohren 1816—1835 mit bem Vranntweingenufj getommen unb bant ber

energtfdjen SUtobolberampfung mit biefem toieber surüdgegangen ift.

Der 9Hfob>l ift burd) feine etweiftfättenbe SBirtung 5unäd)ft ein

Vrotoplasmagift unb fdjäbtgt baburd) fd)on in geringen Mengen niebete

fiebetoefen, wie $eferetten, Sllgen ufw. Begnügt man fid) aber nidjt mit

ber einfadjen geftftettung biefer latfadje, fonbern fieljt nad), tote es

SB b i t n e u getan, was mit ben folgenben Generationen gefdjteljt, bann

gelangt man 5U t)ö^ft intereffanten Grgebniffen. Diefer gorfdjer fefcte

bret gletdjen fteifjen einer SHeinluttur oon Jpobattna fenta (5Räber=

tierd)en) V4 , V2 unb 1 o. §. SHIoljot 3U, wäljrenb eine oierte Äeilje oljne

3ufa$ blieb. Der Sllfoljol in ben {tarieren Dofen oerringerte bie $ort=

pflanjungsfäljtgfeit unb erboste wefentltdj bie Cempfinblidjfeit gegen

Äupferfalae. 3m Saufe ber Generationen würben biefe Sdjwädjejuftänbe

immer beutlid)er. SBurben nun aber bie Stäberiierdjen in
alkoholfreie Kulturen gebrad)t, fo blieb swar bie
«rfte j t gebilbete Generation fdjwädjltd), aber
|d)x)n bie jwette Generation war als genefen 5U be-

*) 3" S)eutfcf)Ianb Ijat letber ber Kokainismus gegen (Enbe bes Krieges, infolge

95ekanntroerbens beutfdjer Krieget mit ©eroohnljeiteit bes feinbücfjen Süislanbes, in er«

färedrenber 2Betfe gugenommen.
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ulius Donatl Die ranepblologitd)ep Httsflgtoj

trauten. (Es Bat Bier teilte Anbetung bet (EtBfuBftan3 ftattgefunben,

Tonbern nut eine S<f>einoererBung butcb, StacBtDtrtung.

3ur (Ertlärung btefet GctfcBetnungen ift barauf Binsutoetfen, bat

forooBt bie männltdje als bie roetBlidje gortpflanaungsjette (Samen*

fäben unb (Eicfjen) aus einem 3cIIeibe (3eHplasma) unb bem ein=

-gesoffenen Äern Befielen. 3)tefer 3eHtern enthält in ftorm von Äetn*

TtäBdjen ((E^romofome) bie eigentlichen 1raget bet GerbfuBftana (<Erb=

inaffe). Sei bet Befruchtung erfolgt bie 93etfct)mel3ung bet Äetne bei

Beibetattigen (5efä)led)ts3eIIen. Die nach bet Befruchtung etnfefcenbe

Xeilung bes Siefens, alfo bet teimenbe Organismus, toeWjet bie SSet-

tDitHict)ung bet in bet (Erbmaffe fchlummernben (Entroicftungsmoglid):

leiten batfteSt, ift bet oott)in ermähnte ^ßhänornpus ((£rfcbetnungs=

form), währenb bet ©enotopus (CctBmaffe, (EtBfuBftanj) jur Äetmjefle

bes neuen Organismus roitb. JHefe (onfifienteten unb buret) ben 3et(eft

gefd)ü|ten Äetnftäbd)en aetdmen fict) bunt) größere SBiberftanbsfäBtgteit

aus unb nehmen oon ben buret) ben 3eIIei6 3U iBnen bringenben Stoffen

nut bie iBnen enifpredjenben auf unb fto&en bie üBetflüfjigen, ftemte

artigen obet fcBäblid)en aB, genau fo, tote bie fettigen Organe aus bem

Blutfttom bie non iBnen Benötigten Seftanbtetle aufneBmen, ober bie

SßfJanae aus ben im Boben obet bem umgeBenben SBaffer tht ficB bat-

Bietenben Stoffen bie geBötige Slusroabl trifft. 9tatürlict) Bat bies 31B=

roeBtoetmbgen feine ©renaen unb buret) fchtoere 9Inftütme fdjäblichet

Stoffe fann bie CcrbfuBftanj tiefgeBenbe Sdjäbigung obet gar S3er=

nictjtung erleiben. Stuf biefe SBeife fönnen ScBäbigungen buret) 93er=

giftungen ober Slnftedungen (SnpBilts, XuBettulofe) etfolgen, aBet biefe

Jtnb wenig obet gat nicht imftanbe esiftenjfäBige obet 3ur gottpflanaung

geeignete Slbänberungen 3U fdjaffen. Solche Slbänberungen, toelcBe burdj

äußere (Sinnrirtungen entfteBen, roerben SHutationen genannt,

im ©egenfafc 3U ben 93 a r i a t i 0 n en, roelcr)e butcB ä3erfct)ieBungen bet

<ErBelemente (©ene) innerBalB bet (EtBmaffe, buret) beren 9lusfct)etbung

obet Aufnahme neuet (Erbelemente 00m anbeten Battnet 3uftanbe

tommen, unb besBalB aucB oetetBBat ftnb.

3toeifelsoBne gibt es ja aucB patBologifcBe Waffen, betfptelstoeife bie

japantfdjen Xansmäufe, Bei benen es ficB mot)! um ben oeretBten SWangel

ht%w. mangelhafte Slusbilbung bet ©letcbgerötct)ts3entren Banbelt. Studj

Beim SRenfd)en gibt es 3aBlteict)e oetetBBate Anomalien : feBlenbe ober

mangelBafte (Entancflung bet Otgane obet aucB ein Übermaß obet eine

ÜBet3aBl betfelben, beten 33ererBung mituntet butet) 5 ©enetationen

oerfolgt roerben tonnte unb bie manchmal ausfcblteßltct) bureb bie meiB=

li(t)en SOTitglieber bet Familie auf bie männlichen übertragen roerben
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im Belthrieae unterlegenen Polher Inlins Donati)

(gnnopfjore 93ererbung), ofme baß bie weiblid)en SRitglteber felbft bie

©rfdjetnung 3etgen mürben, biefelbe olfo Bei tfmen im fdjlummernben

3ujtanbe (latent) oorljanben ift. 6old)e Anomalien ftnb: Sedjsftngrig;

fett, Sedjsaeljigfett, Augengtttern, garbenbtinbbeit, 9taä)tblinbb>tt, Sei)*

neroenfdjwunb, laubfjeit, Ausfall mannet SReroenaentren (Augen*

bewegungs=, ©efidjtsnero) ober SDtusfeln, im ©ntwidtungsatter jid) ein=

ftellenber attmäljttdjer 3Rusfelfd)wunb, ^tgmentmanget an paaren,

§aut unb ^Regenbogenhaut (Albinos), übermäßiger §aarwud)s (Affen=

mengen), übersaht ber SBruftwaraen ober SBrüfte, mand)e 9ten>en= unb

©etftestranff)etten, 5Blutertranff)eit (§aemopf|iIie), wo auf geringfügige

©efäßoerletamgen fd)wer fttHbares, mitunter tötltdjes Stuten erfolgt,

beruljenb auf bem SKanget an SBtutgerinnungsfermenten ufw. Sie Ut-

fad)e biefer Anomalien fonrie it>r ©ntftefjungsmedjantsmus ftnb bunfet.

Sei mannen fdjetnt Atfoljolismus ober Snpf)tlts ber 93orfaf)ren im

Spiele 3U fein, jebod) fann oon einer SRaffenbttbung nid)t bie 9tebe fein.

Aud) ein £ltmawed)fel fann nur auf bie ©rfd)einungsform, nid)t aber

auf bie ©rbmajfe oeränbernfc einwirfen. 93erfetjt man einen ©belweiß-

ftotf oom ©ebirge ins lieftanb in fette ©artenerbe, bann befommt bie

^Pftanje ein ganj oeränbertes Ausfeijen. Die leite, weldje fonft burd) ben

btd)ten öaarfilä, ber 3um Sifjufce gegen bie tiefe Außentemperatur bient,

weiß erfdjetnen, werben grün, inbem bie SBefjaarung größtenteils

fdjwinbet, bie Blätter werben breiter, bie ftorm bet SJlütenftänbe änbert

fid) ufw. 3urü<foetpflan3t ins ©ebirge, gewinnt bas ©betwetß fein ur=

fprüngtidjes Ausfegen wieber.

©ine a3erjd)led)terung ber beutfdjen, fowte ber übrigen beftegten

Staffen burd) Unterernährung, wie oon unferen 3fci«ben frof)to(fenb er*

wartet würbe, ift atfo nidjt 3U befürdjten, ebenfowenig burd) 3nfefttons=

franfljeiten, wenngteid) ein gewijfer pfjrjfifdjer Rüdgang in ber nädjften,

in ungenügenber (Ernährung aufgewogenen ©eneration nidjt aus«

gefdjloffen ift, ber aber für bie fünftigen Generationen burd) Behebung

ber 6d)äblid)feiten wieber gut3umad)en ift. <J?tettich, bie fd)weren ßüden

in ber Seoölferung, weld)e burd) Ärtegsoertufte an SKenfdjenleben, er*

höhte Sterbtid)feit im Iptnterlanbe unb burd) ben gewaltigen Geburten-

rüdgang geriffen würben, werben erft attmäljtid) auszufüllen fein.

DKafmung genug aur mögtid)ft batbigen Säjaffung normaler ©rnäljrungs*

oerbältniffe, jur erneuten Aufnahme bes nod) nad)brürftid)eren Äampfes

gegen bie Xuberfutofe unb bie ©efd)ted)tstranff)eiten unb ju einer oiet

ernfteren SJefämpfung bes Alfoljolismus, als es bisher gefd)efjen ift,

wofür befonbers Norwegen unb ber mädjtigfte Stegerftaat, bie Union,

mit feinem nun gänsftdjen Alloljoloerbot leud)tenbe SSetfpiele gegeben

f)aben.
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Otto Cammer

Unb wenn wtt »telletdjt mit bcm Stoppten 3>onab aus ber liefe

bes Slbgrunbes audj fagen modjten: „95is auf ben ©runb bei 93etge

fam ia) Jjinab, bie (Erbe b>tte tljte Stiegel mit oorgefdwben auf ewtg",

jo wtnft boä) burd) eigene Ä'taft bie balbige (Erlöfung.

tProfeffor Dr. €ricl> Glaetzroann:

Otto Hummer-
Slm 17. 3«** 1920 oollenbete bet Drbinartus an ber ©teslauet Uni*

oetfttät unb Diteltot bes pljgfitalifdjen Snftituts (Seijetmet SRegtetungs-

tat Dt. Otto Summet fein 60. Sebensjabr.

(Es fann an biefet Stelle nidjt bet 93etfuä) gemadjt werben, Summer
als ^ßbqfttet unb Sorfäjer binretäjenb su würbtgen. (Es mürbe boä) niäjt

gelingen, bem Säten in wenigen 3eilen ein einigermaßen beutlid)es SBilb

oon Summers SBebeutung 8U geben, unb für ben gadjmann ift eine ber=

artige „Sßürbigung" überftüfftg. Ginige Stidjworte genügen, um oor bem
geiftigen Sluge bes ?J3t)tjfltcrs eine 3?eit)c glänjenber Seiftungen er=

ftet)en ju laffen. „Summer'fdje platte", „Äuruen gleid)er Steigung unb
gleiä)er DiäV', „Sd)war3er Äörpet", „Sttablungsmeffungen", „Sonnen*

tempetatut", „3ntetferen3fpeftroffopie", „Summer=5Brobr)un'fd)es ytffoto*

metet" — faft jebe biefet ttberfdjrtften bebeutet nidjt eine (Emselletftung,

fonbetn ein ganses wiffenfäjaftltdjes Programm. Unb obwohl faft jebe

ber Summet'fäjen Sirbetten irgenb einen befonberen 3ug feinet wtffen-

fä)aftttd)en Sßerfönltdjleit beutlid) wibetfpiegelt, fo b<*ben fie boä) alle

eines gemeinfam. Ob et als glänsenbet (Experimentator bie Grunblage

füt wettfdjauenbe pbtjftfalifdje Xt)eotien legt, ob et eigene tb«retifä)e

Untetfudjungen nufcbat madjt, um ber Spefttoftbpte widjttge Slpparate

füt it)te ^Fortentwicklung 3u fä)affen, ober ob et mit genialem SBurf

in bem genannten ißbotometer bet Xedjnil einen Slpparat fd)enft, beffen-

fte btingenb jut wtffenfdjaftftäjen SBertiefung eines großen Gebietes be=

barf, immet ift Summet originell unb fä>öpfetifd), nie wanbelt et aus=

gettetene Sßfabe, unb nie genügt tbm bie bloße fadjltdje SReiftetung bes

Problems, oon oollenbeter (Eleganj unb Sdjönbeit muß bie Säfung fein.

3n bet 5ßbnpl ift ib^m ntäjts ju Hein unb ntd)ts ju gtoß. Die edjt

wtffenfdjaftlidje 33ebanblung eines unfdjeinbaten unb unbead)teten

5ßbänomens ift tbm ebenfo widjttg wie bie Arbeit an einer brennenben

lagesfrage obet an einem umfangretdjen Sragenfompleg. 3n bem
SBerfe „©runblagen, 3id« unb ©renjen ber Seuä)tted)ntf" (31. Olben«

bourg, 3Jiüntt)en unb Setiin 1918) witb oon botjet Sßatte ein ade 5aä>
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Otto Cammer €rid) flaetzroann

Ireifc intereffterenbes großes ©ebtet beljanbelt, toäbrenb bie 9lbbe'fd)e

„ßeijre oon bcr Silbentftebung im SRilroffop" (gemetnfam mit g. 9tetd)e

herausgegeben; g. ffitetoeg unb Solm, 23raunfd>toeig 1910) nur für

einen Heinen Ärets oon gemfdjmedern befttmmt tft. 3n ftrtltem Gegen»

fat| ^iersu bat bie „93erflüfjtgung ber Äoljle unb ^erjteflung ber Sonnen*

temperatur" (g. SBtetoeg unb Sotm, SBraunfdjtoeig 1914) gerabe xoettefte

Äreife lebbafi beroegt. SBenn in tiefem 3ufammenbange aud) bie über

1000 Seiten ftarfe Summer'fdje „Dptt!" in SHüfler^outllets „Seljrbuä)

ber $b#f" genannt roirb, fo gefdjtebt bas befonbers, um bie Arbeits»

traft Summers au tenn3etd)nen, bie es ermögttdjt fyat, biefes SBerf in

forjer 3cit neben tiefget)enben eigenen gorfdjungen erfter)en au laffen.

2)tefe unoernmftltdje Slrbeitslraft unb Slrbeitsfreube, ber feltene Sbeen-

reüfjtum, ber 2$Ii<f für bas ©rojje, bem aber aud) bas Äleinfte ntd)t ent=

getjt, bie fprübenbe $b,antafie, bie im redeten ÜWoment burd)bringenbem

Iogifd)en Denfen ißlafc madjt, bas finb ©igenfd)aften, bie Summer ptn
gottbegnabeten gorfd)er mad)en. Dod) ba es mir unbefdjeiben oorläme,

ein eigenes SBerturteil über Summers roiffenfd)aftltd)en ©eift au fällen,

unb ba es jubem jebem, ber Summer fennt, unpaffenb erfd)einen mürbe,

roenn in einer Stotia über Summer ber ÜRame fpelmljotfc fehlte, fo

feien biet einige SBorte angeführt, mit toeldjen fein großer Setter

&elmb,ott| in ber Beurteilung ber Doltorarbeit fd)on ben jungen gorfdjer

fennaetdjnet. Die „ungetoölptftd) gute" Arbeit jeige „große Sid)erbeit unb

Setbftänbigfett im roiffenfd)aftlid)en Denten, große Slufmerffamleit im
93eobad)ten unb ©efd)tä" im ©jperimentieren" unb fübre su SRefuItaten,.

bie „oon ganj erf|ebtid)er SBid)tigfett für bie opttfd)e $ra|is" finb.

Sßenn bie SRebaltion biefer 3ettfd)rift oon fid) aus ben SBunfd) gehabt

hat, an Summers 60. ©eburtstag md)i roortlos oorüberjugeben, unb
mtd) besbalb aufgeforbert $at, bie oorliegenben 3etlen 3U fd)reiben, fo

läßt bas fd)on oermuten, baß Summers 93ebeutung burd) feine fad)-

unffenfdjaftlidjen Seiftungen nid)t erfd)öpft fein tann. 3n>or ift U)m.

gorfdjen Sebensbebürfnis unb bie SBiffenfd)aft fein 3ungbrunnen un^
bie tyfyxftit bie Quelle, aus ber er immer toteber neue Anregung unb 2k=

geifterung fd)öpft, unb bod) bteße es Summer roenig gered)t tuerben, toenn

man nur biefe Seite feines SBefens unb feiner Sßerföntidjfeit ins Stuge

faftte. SBas bie 3tltgemeinbeit oie( mebr interefftert, bas finb bie 9tus=

ftrablungen feiner wtffenfd)aftltd)en ^erfönttd)teit ins Seben. Unb
Summer ftrablt fo ootttommen nrie ber „fdjaiarae Äörper". SBas ber

fdnoarje Äörper abforbiert, bas emittiert er aud). So muß Summer»
oenn er forfdjt, aud) lehren, ©r ift nid)t nur ber Sebrer feiner SBreslauet
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Stubenten. 3« Ämetito, 3<*P«n, 3Men legten fdjon jefct Sßtofeffoten

bei ^ßljnft!, bie not wenigen 3<ibren nadj Steslau au Summet famen,

um fid) mit Stola in bie Sdjat feinet Stüter einzuteilen. Summets
Sebttätigtett ift aber nod) weitet au faffen. St ift einet bet fieptet bet

beutfäjen Xedjnil. Seine engen Sksiebungen au §elmbolfc unb aum
§oufe Siemens, [eine früljete liittgfett in leitenbet Stellung an bet

tJJb»fifoltfdjsXed)nifd)en 9*eid)sanftalt unb cm Patentamt, feine Speaiak

ausbilbung Bei 2lbbe=3eifj unb Steinbeil beben feinen angebotenen

SBIirf füt bie wagten SBebütfniffe bet Xedjntt nodj gefdjätfi. So ift es

nid)t oetwunbetltdj, bajj eine gange Slnaabl feinet 93testauet Spület

ben SBeg in bie ledjnit gefunben bat, bafj einige fdjon jefct in betoot-

tagenben Stellungen tätig finb unb baß fid) fübtenbe gitmen bex

beutfdjen ledjnit in widjttgen fragen befonbets getn an Summer
toenben.

3n unmittelbatftet SBetübtung mit ibm flehen feine Stubenten. (Et

fpielt im Seben eines gtofjen Lettes bet Skeslauer Stubenten eine

witfltdje Stolle. (Et .lebtt jie nidjt nut $^fi!, fonbetn alles, was ibn

unb fie bewegt, bas wirb befptodjen. Unb es gibt nidjts, was ibn nidjt

bewegt. Unb es gibt, gana abgefeben oon allen fragen bet $bnfif unb
bes Stubiums, aud) nidjts, womit fid) feine Stubenten nidjt an ibn

wenben. Das 93erbältnis bes beutfdjen Stubenten au feinem ^tofeffoe

lann als ein SBetbältnis „beitetet (£b«ibtetung" gefennaeidjnet wetben.

SBenn- es bem getnetftebenben leidjt fdjeinen tonnte, als ob im 33et=

bältnis bet Steslauet Stubenten au Summet bie frjeitetlett übetwiegt,

fo weift bet 9täberftebenbe, bajjj fte gegtünbet ift auf innige (£b«tbtetung.

SBer als Summets Sdjület nidjt gteube an bet Statut unb (Ebtfntdjt

oot ibten ©ebeimniffen betommt, wet bei xf)n\ nidjt ben ftttltdjen SBett

bet SItbeit erlernten letnt, bem ift nidjt au belfen.

Ccs ift natütlid) nidjt mögtidj, in wenigen feilen ein tidjtiges Silb

bes aufjetgewöbnltdjen SRannes au aeidjnen. Die naben Stegiebungen,

in wetdjen bet Sdjteibet biefet 3eilen au Summet ftebt, laffen es aud)

bö«bft unerwünfdjt etffeinen, auf $etfönftdj4Dtenfdjtidjes einjugeben.

2lber bod) finb getabe bei Summet bie einaelnen 3üge feines SBefens

unb bie 2lrt feines Sdjaffens fo eng in einanbet oetfäjlungen, bajj fein

SJilb gat au unootlftänbig wäte, wenn jebe Slnbeutung übet ben inneten

9teid)tum feines perfönltdjen Sebens fehlte. Dag et oielet SRenfdjen

Sänbet unb Stäbte gefeben unb ibte Sitten fennen geletnt bot, fyit

awat mit bem Äetn bet ^Jetfönlidjteit ntdjts au tun, fyd abet bod) ben

Sltd in bie Sßeite gefdjätft. Dag et (Entbufiaft auf iebem Gebiete bet

-Äunft ift unb ba& ibm 93eetbo»en bödjf*« Dffenbatung bebeutet, bas bat
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et mit mandjem anbeten gemein. 3)a|j ihm abet in bem Säjaffen eines«

Seetbooen unb eines |>elmbolfc bet göttlidje gunlen bet gleite ift, unb

boß ihm toaste SBiffenfdjaft aud) höä)fte Äunft ifi, biefen Stanbpuntt

mag man teilen ober nidjt, jebenfalls ift et djataftetiftifd) füt ßummer.

Sein tntuitioes Sd>auen in bet 5ßltt)frt, bas ihm bas Stefultat seigt, nod)

eb> bet rotffenfdjaftltdje 9Beg jur (Erretd)ung besfelben burd)fd)ritten ift,

^ängt mit biefet Seite feines SBefens innig pfammen.
Summet gehört 311 ben SBetfönliä)fetten, bie in leine Schablone

bjnrinpaffen unb mit benen ftd) jebet, bet ihnen begegnet, auseinanber=

fe§en mufe. SRancfje laffen fid) oon ben Ungleichheiten feines Sßefens unb

ben Säen unb Äanten feines G^ataltets abfto{jen. Slber bie Sugenb, bie:

et 3U legten berufen ift, hängt in Siebe unb SBegeifterung an it)rem

fiehrer unb gütjret Otto ßummet.

Dr. Otto Ifjugo, 11Ld.R.:

zum 70. Geburtstage.

Jeimann £eä)t ift bet 3n§aoc* eines bet gröjjten Setiinet (Esports

häufet, mit einem gefd)äftlid)en SBittungsbereid) über bie ganse (Erbe.

Saäu ein 3Kann, ausgerüftet mit alt ben Sätjigteiten bes ©etftes, bet

Bilbung unb ^Begabung, um im grojjen fieben eine füljtenbe, bebeutenbe

3loHe 3u fpielen. Ito§bem ift Jeimann $eä)t bod) immet bet fdjlidjte,

befdjeibene SJienfd) geblieben, bet feine SBefriebigung fanb in bet 35oH=

bringung einet ungeheuren 5"He oon ßebensarbett, im übrigen aber

in oornebmet 3urüdbaltung nid)t nad) 9lub,m unb Sljre geiste. Sine

fäöpferifdje Statur in feinem Sßirfungstteis, bie 3U intern leit rebltd)

unb erfolgreich mitgearbeitet hat, um ben beutfdjen tarnen in ber Sßelt

5U Slnfeben unb SJebeutung 3U erbeben.

Sdjon bet äujjete SBetbegang oon &ermunn ipeä)t seigt feine un-
gewöhnHdje ^Begabung. 3" ber Stille bes thürtngtfdjen 3)orfes Steffel*

töten am 8. 3uli 1850 geboren, tarn ber Sechsjährige als gteifdjület in

bie Samfonfd)ule 3U SBolfenbüttel, um naä) toeiteten 3 3at)ten naä)

damtooet, root)in bie (Eltern oetöogen uiaren, überjuftebetn. 9tad) SBe»

«nbigung ber Sdjuljeit, bie ihn burd) bas $annooerfd)e ßtföeum führte,

tont er in bie ßeljre naä) ftöln. ipter fnüpfte er roertootte 5teunbfd)aften

mit ©riesbad), $er3 unb Sllej ©ans on unb hielt als Jüngling feine

wften SBorträge über poltttfdje unb ethifäje fragen im SBerein „SSot«

wätts". 2lls Sieunjehnjähriger tehtte et naä) £>annooet 3utü(f, um in bas
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©äterltd)e ©efdjäft etnsutreten. Bon ^iet aus tnadjte Jeimann §ed)t feine

«rften ©efdjäftsreifen im 3nlonb, es trieb Um auä) bereits ins Stoß*

tanb. Cr bereifte £>offanb, ftufjlanb unb Spanien, um nad) feiner 5Rü4=

lel)r in bie bamals in ber Sntnncfluncj begriffene &annooerfd)e ©ummi=
Kompagnie einautreten. Als 6ed)sunb3a)anjigiäbriger tourbe er bereits

Dtreftor bes SBerfes. fpier offenbarte fid) ber junge Kaufmann als ber

SHenfd) unb Bolittter mit bem weiten fosialen ^erjen. Gr fd)uf in ber

©ummtsSo. bie erften 9Bo^lfa^rtseinrid)tungen, hielt ben Arbeitern

fojiale unb bilbenbe Vorträge, regte Arbeiter» unb Angeftefftenausfd)üife

an unb errid)tete &od> unb 2Btrtfd)aftsfd)uIen für bie Iöd)ter ber Ar-

beitet. J)iefe fojtate 3nitiattoe bes Dreißigjährigen wiegt boppelt, Wil
fie in bas Snbe ber fiebgiget unb Anfang ber ad)t3iger 3al)re fällt unb

bamals genug ein hohes SJtafj von fojialer Sinfid)t unb perfönttä)et

Unternehmungsfraft bewies.

3)et Äaufmann ^ermann |>ed)t tonnte fid) aber erft ausleben mit

feinem gangen WaJß ber gäljtgteüen, als er im 3<tb« 1888 fid) bie

Stätte feiner 9Birlfamteit burä) bie ©rünbung ber (Exportfirma $ed)t,

Pfeiffer u. So. in Berlin jufammen mit feinem Bruber, bem nad>

maligen ftommergienrat gerbtnanb $>ed)t, fä)uf. Aus fleinen Anfängen

baute Hermann £ed)t in luraer 3eit bie ftirma 8U einem §aufe oon

SBeltruf aus. Anfänglid) nur mit bem Sjport nad) 9Iorb'Amerifa in

Berbinbung mit ber girma ©eorg Borgfelbt u. So. befd)äftigt, belmte

£ed)t, Pfeiffer u. So. red)t balb bie §anbelsbe3tehungen über äffe

anberen (Erbteile aus, um fdjliejjlid) äffe roid)tigen SBirtfdjaftsgebtete

ber SBelt in fein Arbeitsbereich eingubegteben. 3u bem Berliner

SKutterbaus traten balb überfeeifdje Unternehmungen unb fefte ©e*

fd)äftsoerbinbungen mit füt)renben auslänbtfdjen gtrmen. itogu 300

Hermann §ed)t grofje beutfd)e Unternehmungen 3ur Mitarbeit an fein

£>aus heran unb fd)uf fo bie breiteften ©tunblagen unb 9Bir(ungsmöglid>

leiten im Sin- unb Bertauf für ben beutfd)en SBarenabfag biesfeits unb

jenfeits ber Dgeane. Bahnbredjenb erfd)lofj Hermann §ed)t — als

fd)öpferifd)er Äopf eigene SBege gebenb — immer neue Kanäle bes

SBarenabfafces, um fo ber beutfd)en 2Birtfd)aft für ihre SBeltgeltung ein

toertooffer Pionier unb Bortämpfer 3U werben. Der Kaufmann ^ermann
$>ed)t mar sugleid) ber'afangöoffe Drganifator. 3iod) heute laufen bie

gäben bes ©efdjäftes, bie fid) 3U einem SIefc über bie aanse Srbe »er*

bid)tet haben, in bem Brtoattontor bes Seniors gufammen. Bon biefer

Spifce aus beherrfä)t ber Siebzigjährige nod) immer bas ©etriebe Der

.SBeltfirma mit ber ihm eigenen ©eiftesfd)ärfe, Sntfchlu&trafi unb Sr«

.fahrung.
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Sieben ber Betätigung an bet Spttje feinet grofeen Unternehmung

toar §ed)t ein Statgeber als SJtitglteb bei fjanbelsfammer unb als

3rü!jter bes beutfd)en Ccsport^anbels. 3m Ätiege ftellte et fid) mit feinen

teilen (Erfahrungen ffit ben Stnfauf nottoenbiget SBaten bet Regierung

3Ut Serfügung unb nad) bem Stiege ift et einet bet toertoollen Staunet

füt ben SBieberaufbau ber beutfdjen SBeItu>ittfd)aft geaorben. 3m 2Btrt=

fd)aftsrat beim Steid)sanrtfd)aftsmtntftertutn, in einet ftiittt oon Slus*

fd)üffen unb Äommtfftonen b«t Jeimann $ed)i aus feinet reidjen Bebens*

erfaljrung heraus ftd) als SBirtfdjaftspoItrtfer bewährt. 8ud) im fommen=

ben SUtd)sn>irtfd)aftsrat ftebt ber Siebzigjährige an bet Sptfce bet

Sruppe, bie ber beutfd)e |>anbet in biefe Äammet bet Arbeit au entfenben

bat. Die fd)öpferifdje" Äraft, bie in ber Sergangenljeit jtd) nur auf ben

uteigenften Gebieten ber faufmanntfd)en Betätigung ausübte, geigt

Jeimann $ed)t Ijier toieber als einen SJtann oon polirtfdjem unb mixt-

fdjaftlidjem SBeitbltd, oerbunben mit einem oerföbnenben fojialen 6inn

bes Slusgletdjs unb ber Serftänbtgung.

Sdjltefjlid) ift bas Befte, roas Hermann §ed)t gibt, bod) ber SJtenfd).

Sine prad)toolle, abgeflärte, ttebenstoürbige unb babei tief geiftige unb

geiftooHe Statur. (Einer oon ben fiebenstoetfen, bie besljalb mit ihrem

Urteil milb unb oerföbnenb ftnb, roetl fte burd) eigenes SBiffen unb bobcn

Realismus gur bödjften jtttltd)en Steife gelangten. Sine oon ben Sta-

turen, auf bie bas SBort gilt: „SJtenfd) fein, beißt Äämpfer fein!" unb

bie trofcbem in ibrer gangen SBefensart bie SHjflärung freunblidjfter

SBetfölmung oerfbrpem. Sin SJtann oon barter Strenge unb Bfltdjts

beiou&tfein gegen jtd) felbft, aber aud) oon anfeuember Äraft für alle bie,

bie mit ihm fd)affen. SJtag butd) bie toirtfd)aftlid)e Srfchütterung mandjes

oerfallen fein oon bem, n>as in nimmermüber, raftlofer Slrbeit unb

fd}öpferifd)em SBoIlen unb Äönnen Hermann £ed)t in feinem Beben ge=

fd)affen fyit, — er ift unb bleibt ein Borbilb für alle bie, benen in Segen«

roart unb 3ulunft bie Aufgabe gufäflt, auf ben Irümmern ben SBteber*

aufbau ber beutfäjen Sßirtfdjaft gu oottgieijen.
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Gonftantin Brunner:

Die luden und der ßolfcl)ewi$rou$ *)

. . . SJteljr toollte id) etgentltd) ^eutc ntdjt [greiften, miü td) nun
aber bod), mujj iä) bod> fdjreiben 3bnen, bem ©etftlidjen, ber bamats ju

mit gefommen um ber 3Ba$rb>it mitten, burd» „bic ßeljre oon ben

©eifrigen unb oom 5Bol!"; ber mir aud) Ijeute Hiebet fdjreibi: „3$
möd)te um Stiles in bie SBaJjrljeit bringen; unb td) füljle, baft Sie if)t

am näd)ften fielen." Damit Derpfttdjte-n S i e m t a), 3bnen bod)

aud) 5U fdjretben über ben 8toetien Sßunft Zfats Sdjreibens (ttogbem

mir ber erfte J&eute fo oiet nridjtfger erfdjetni, bafj iä) mid) eigentlid) auf

üjn befdjränfen u>oflte); benn td) fül>Ie, ja td) weift, bafj Sie mit 3^ren

SBemerlungen über ben 93otfd)eunsmus unb ben Anteil ber 3uben baran,

unb bajj Sie bartnben&ernber3ubenfrage erbltden rooHen

— nein, mein lieber . . . .**), bamit ftetjen Sie ber 3Baf>rl)eit nid)t uab>,

fonbern ber Äonfujton unb bem Unredjt.

9tud) obne 2lnttfemtt ju fein, bürfen Sie mit biefen 9faftd)ten ftdj

nid)t einladen, mit ber Äonfufion unb bem Hnred)t feine 23erüf)runfl

baben. ©s ift aber Äonfufion, ben Äern ber 3ubenfrage unb bie ©nt=

fdjutbigung für ben Slntifemitismus, ben fie fo fdjmerslut) beftagen

(„ben 3lnttfemittsmus berer, bie td) mit 3&nen ,93oIf nenne"), im Sin*

teil ber 3uben am 93olfd)etötsmus unb in ben ,,ftd) tjeroorbrängenben"

jübtfdjen Öütjrern gerabe ber Iinfsrabifalen Parteien finben ju motten.

3a, roilt benn bas felbft in 3b«m Äopf lein öcnbe nehmen: einige

3uben mit alten 3uben unb mit ben ben einigen fd)nurftrad£f entgegen*

gefetjten unb entgegentoirtenben anbern 3«ben au oerroed)feln? unb

bürfen bie SJtenfdjen übrigens, bie einen Solfdjenriften, bie anbern

Äapttattften unb SJlammomften fein, otme bajj man behauptet, alle

3Jienfd)en feien SJotfdjetotften ober alle 3Kenfd)en feien Äapitaltften unb

aRammoniften unb ber Äern ber 3Jtenfd)enfrage liege im SBotfdjeunsmus

ober im Kapitalismus unb SRammonismus ber ÜDlenfdjen — aber ber

Äern ber 3ubenfrage fofl nun im 93otfd)eu>ismus entbedt fein, gans'

neueftens toieber fo aus ber |>anb. in ben Xant> entbedt; benn mir ift

bod) fo, als ob t$n geftern nod) bie Reiften im ÜOTammonismus gefunben

t)ätten, too ilm bod) tooljl aud> beute nod) SBiete finben tooften? Ober ift

*) Slnrroort auf bas Schreiben eines (Betfütctjen. Entnommen bet foeben erfcfyeinenben

neuen Sctniftnon (£onftantin93runner: .Memsdieleth sadon, Cegtes 3Bort über ben

3ubentyajj unb bie Quben", Söerlag 9teues Söaterlanb, ©. 93erger & <£o., Berlin W62.

**) Sie funkte bebeuten ben Srtamen bes Briefempfängers.
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Kapitalismus unb 93olfd)etDtsmus basfelbe, unb gehört rooljl SBetbes jum
Suben? (Ettoa tote bic loptifdjen ©Triften tauften unb befd)nitren! ZaU
fädjlid), als wollten fte seigen, ro i e fie bte Prüfung tr)tes SBerftanbes

burdj Unftnnigteiten beftanben tjätten, lieft man Ijeute fo in ben ontife*

mitifdjen blättern, bajj Äajrttaltsmas unb 93olfd)eroismus bie flauen
Kittel bet Suben feien, ans Regiment ju tommen, alfo Äapitaltsmus-

unb Solfdjennsmus bte »ereinigten Äetne ber 3ubenfrage — ber Äern

b« Jubenfrage ift bie 3tnttfemitenfrage unb ber Äern ber Slntifemiten*

frage ber |>od)mut, ÜJiemfdjeletr) fabon! — 2Bas nid)t alles nodj märe

btr Äern ber ^ubenfrage, roenn man tr)n überall ba fudjen unb finben

moflte, roo Suben ftarf beteiligt |inb unb fiifpenbe Wollen fpielen —
o|ne ba& man fagen bürfte: roeil fte ftä) r)eruorbrängen. Sie 3uben.

fpielen Wollen in fämtlidjen Parteien (au&er natürlid) in folgen, oorc

benen ber 2>ubenr)af} fie fern r)ält) : roeil biefe Parteien bie 3fät)tgtetten

ber 3uben nid)t ungenütjt laffen; rote tonnten fte irgenbroo eine füt)renbe

Stellung einnehmen, toenn fie ntd)t oon ber SJlajorttät, oon ben 9ttd)t=

juben Ijtnetngeftellt toürben, bie irjrer ^Begabung unb tljrem Gljaraftet

Dertrauen? SKit bem blo&en Std>SBorbrängen toürben fte balb toieber;

jurütfgcbrängt ftd) finben. 3tein, roo 3uben am Stubcr ber Partei ftet)en ::

bann, roenn bie Partei, fürs ober lang, sur £errfd)aft lommt, ba ftetjen

bann 3uben, *ur3 °toet lang, am Stuber ber §errfd)aft;: eben roeil fie-

oor^er am Sluber ber Sßartet geftanben Ratten. Slud) ift bas Sid>93or=

brängen gar ntdjt fo etnfad). ©lauben Sie — aus irgenb u)eld)en ©rünben
ober 9tid)tgtünben —

, bafj es boä) einfad) fei bei ben ßiberalen, ben

Demofraten, ben Sosialtften, Unabhängigen, Äommuniften unb 33otfä)e=

mtften, fo blieben nod) bie Äonferoattoen, bie es bod) geroifj einem 3ui>en

nid)t letdjt mad)en bürften, 5U ttjrem 3rüt)rer fid) aufsutoerfen — : ift

nun ber 3ube Sriebrid) Julius Stat)l nur baburd) ©rünber unb erfter

5ütjrer ber lonferoatioen Partei geroorben, roeil er fid) oorgebrängt

fiatte? unb rotH man nid)t ben Äern ber 3ubenfrage u. a. aud) barin

etbliden, bajj ber 3ube Statjl bas Programm ber lonferoatioen Partei

formuliert, t)at? 3ld), mein lieber . . . ., roegen all bes oerfdjieben mbg=

Hd)en unb oerfdjieben roirtlidjen 9Jlenfd)lid)en tooHen bte oerfdjiebenen

33ienfd)en bte 3uben 3um einr)ettltd)en Unmenfdjen unb 3um leufel

madjen, bem nur oerbammte Seelen aud) einmal eine Äerse auffteden!

©et)en Sie mir mit ben Juben als ben Sünbcrn, bte bas Unglüd
bes 35olfd)eroismus oerfd)ulbet tjätten! Unb obtoor)! toir 93eibe über*

jeugt baoon finb, bajj ber 93olfd)eurismus bas Unglüd für unfere Äultur

bebeutet, roie er benn ganä geroijj unfer 3111er Unglüd bebeuten toürbe

— aber, roas bebeutet benn unfere überseugung? 3$ erinnere Sie an

H
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"bös, roas id) batübet ausgeführt habe, auf roeldje Slrt bie Überzeugungen

jtd) bilben; toie fte nad) Slnbrem ntd)t als lebtgltd) nad) ben ^niexeffen

fid) bilben (felbftoerftanbtid) tebe id) nut von ben auf bas 5ßtalttfd)e

,

igebenben Überzeugungen, nid)t oon ben geifttgen ©ebanlen unb oon

unfrer 2$eftnnung auf bas Ccrotge)., SBenn Sie beim $erauftommen
U>es Jubentums im SRömetreid) gelebt hätten, fo mürben Sie attcrböd)jt=

4i)abrfd)einltd) mit bet garten bamaligen SBelt überzeugt geroefen fein

von bet 93erberblid)t«it unb Sd)änbltd)fett jener Suben, roeldje mit intern

SJlöbfinn eine Gtneuetung bet SBelt anftrebten unb füt bie. Überzeugung

oon ihrem Stöbftnn ben lob fo toenig fd)euten — rote unfte SJoIfdje*

tuiften unb roahrlid) aud) bie 3uben untet biefen Um niä)t fd)euten; es

Jtnb getabe oiele 3uben als Blutzeugen füt ben SJolfdjeroismus ge=

ftotben, roeil eben oiele Suben fübrenbe 33olfd)erotften jtnb. — Danadj

hat fid) bie ganze SBelt überzeugen laffen oon ber 9tid)tig!eit ienes

Subentums alias Cbiiftentums, unb beute nod) finb Sie 5. SJ. ein

id)iiftlid)et ^tieftet, alfo ein ^tieftet jenes 3ubentums.

3<h bin bet fiepte, bet etroa ben 93olfd)erotsmus auf eine Stufe mit

bem Ubttftentum obet Sputum ftetten roitt, taufenbmal totH id) bas

nicht: id) tebe nur oon ber SRelatioität unfret Überzeugungen unb oon

bem Unredjt, Slnbere wegen anbetet Überzeugungen 3U oerbammen;

ba bod) Überzeugung in einem jeben überzeugten Überzeugung ift, in

«inem 93olfd)eroiften nid)t anbets — $tnfid)tltd) bes Überzeugtfeins —
toie in 3$n*n unb tnir. Unb ganz 8*u>i& ift es bödjftes Unrecht, bet

3ubenhett, ben 3uben als ©efamtheit bie Sd)ulb am 8olfd)erotsmus bei»

.jumeffen unb batin nun ben Äero bet 3ubenftage «Mieten zu tootten.

©eben Sie bod) nid)t mit untet bie Sluffnacfet oon all ben Äemen
ber 3ubenfrage — es ift gar feine 3ubenfrage: es ift eine . . . frage!*)

'<£s ift bie grage, ob S i e bie Stugen aufmad)en unb feben, roas ift: bafj

.nämlid) bie 3uben, getabe als roäten fte 3Jtenfd)en rote anbte SRenfdjen,

«II bas oetfd)iebene aJienfd)enmögltd)e aud) menfd)entoittlid) fein tonnen.

<£s gilt bie Slugen aufzumachen unb zu feben, bafe bie 3Wenfd)en fo oer-

fd)ieben benfen, rote fte oerfd)ieben tnterefftert finb, unb gilt, bie Stugen

nid)t roieber zuzumad)en, roenn es um 3uben fid) banbelt. Jtte 3uben

müjjen enblid) 3Renfd)en fein bürfen, gleid)bered)tigt gactotum, nid)t

nut gaebonum, gleichberechtigt aud) zu allem Unftnn unb unreifem

treiben roie anbte ÜlRenfdjen unb untet Umftänben fogar fo oernünftig,

nüfclid) unb berounberungsroürbig roie ber Urtetler — ohne bafj biefet

[Jagt, fte feien eben bod) unfinnig unb gefährlich, roeil ja anbete

Suben in anbern Parteien unb unfinntg unb gefährlich feien. SRan

*) 9lame bes Briefempfängers.
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barf nid)t immer nut bie Sorte 3uben „bie 3«ben" fein laffen, beten

liberäeugung uns, bod) aber md)t minber anbern 3uben jumtber ift.

SBotten Sie mtrnid) bft Juben aum S6ifd)tud) für 3bren 3orn über

ben 33otfd)emismus modjen? Slud) bie liberalen, bie bemolrattfdjen,

bie fo3talbemolrattfd)en, bie unabhängig fo3talbemofratifd)en 3uben?
Ittud) bie aioniftifd)en 3uben? Sßtffen Sie, bajj aursett neunsig 5$roaent

fämtltd)er 3«ben 3iontften finb?! SBenn Sie nun oon ben nod) übrig

bleibenben 10 °/
0 bie liberalen, bemotratifd)en, fo5talbemottattfd)en unb

unabhängig fo3ialbemofrattfd)en 3uben abstehen: motten Sie bann rotrt

lid) immer nod) bie ganse 3ubenbeü fd)ulbtg finben? 3" 35eutfd)Ianb

gibt es, oereinigt im „3entraloerbanb beutfdjer Staatsbürger jübifdjen

Glaubens" — id) meijj nid)t: 200 000 ober 300 000 3uben, bie fid) 5ur

"beutfdjen Nationalität unb }um jübifd)en Glauben befernten,

unb oon benen gans gemtfj fein einsiger ein SBolfdjeunft genannt toerben

lann — motten Sie immer nod)? 3b* ©ort mottle toegen 3et)n ©eredjter

Sobom unb ffiomorrba oerfdjonen, unb Sie motten toegen ber Xettnahme

einiger 3uben am 33olfd)emtsmus bie ganse 3«benbeit jum bolfdje*

mifttfd)en Sobom unb ©omorrba mad)en! — Sie bürfen fo nidjt toeiter

fpredjen über bie 3uben. So über bie 3uben fpredjen jeugt oon einer

befd)ämenben Trägheit unb fietdjtferttglett bes Urteils unb führt jur

bösartigen Ungeredjtiglett unb jut 9tieberträd)tfg!eit ber ^Brarte, toenn

nid)t uns felber, fo bod) Slnbere burd) uns; fo bajj alfo, aud) toer nid)t

nötig hätte, feines eigenen £anbelns fid) su fd)ämen, nun nidjt etUKt

nur feines Urteils fid) ju fdjämen hätte, ©egen Sethes, gegen bie nieber=

träd)tige 5ßrajis toie gegen bas unfinnige Urteil ber SBelt haben mir

uns 3n lehren, nid)t an SBeibem teilnehmen; benn in ber lat ftärfen

mir felber aud) bie nieberträd)tige $Brajts ber SBelt, menn mir uns

fd)mad) ermeifen gegenüber ihrem Urteil unb SBorurteil. SBir müffen

ihre SBege oerlaffen unb bie töntgltdje Stra&e bes Denlens gehen. Sie

muffen, aud) in biefen Dingen, felber benlen, mein lieber . . . ., unb
bürfen nid)t ber ßeltüre 3§*et 3«itungen unb
3h^^m Umgang immer oon neuem unterliegen. SBas

motten Sie bannt fagen, bajj Sie gerabe nun in biefem Sd)reiben mieber

„bie h»h« SBarte" meines 3ubenbud)es rühmen? 2)od) ntdjt etroa, bafj

Sie nun für e i n e 93etrad)iung fid) felber auf eine niebrige SBarte ftetten

motten?

3<h foge 3hncn bas alles fo beutfd) heraus, fonft hätte \a aud) unfer

SJerhältnis unb unfre greunbfdjaft leinen Sinn, fonbern UnRnn. 93e=

trad)ten Sie immerhin aud) bas t)iet su 23etrad)tenbe einmal nid)t oon

ber SBarte herunter, bie Sie ja aud) übrigens nid)t mehr 3U 3bwn
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93ettad)tungen benähen. Das ift fdjtoet fteilid); nod) fdjroetet faft, als-

fid) tljeotetifd) pr)tlofopt)iftf) oon ben getDör)nIid)en SBotftellungen bei

3Renfd)en 5u trennen unb fid) 5U fagen, baß btefen SBorftettungen fetnerlet

2Baljtt)eit pfomme, äuget für bie fragte bes menfd)lid)en Sßefens; bas-

beifjt getoiffetma&en fid) trennen oon ben 9Jlenfd)en. 316 er fo toett

müffen wir uns trennen oon ben aTCenfdjen, um oon

log 5u lag ber totttlid)en Sßabtbeit unb bes ßebens nad) ber SBabtljett

in ber einigen ' fiebensfülte geroiffet su toetben unb um uns auf

bie befte SBeife ben 2Jienfd)en totebetum Eingeben
unb ifjnen bas SBefte Eingeben 5U fönnen. (Es ift unfäglülj

fd)toet, in ben Ccinseltjetten ber 3lnfd)auung unb ber 5ßra|is nid)t immer

toiebet ber Slnftedung unfter Umgebung 5U unterliegen — roie Sie in

unfrem 3fafl unterlegen finb. fiefen Sie bitte nod) einmal, tjöten Sie, bie

Stelle ber 93tofd)üre „Deutfd)enf)a&, 3ubent)a& unb 3ubenbaf$

Deutfdjen", S. 58—60 (benn Sie baben oom Subenbud), glaub id), not

bie erfte Auflage)

:

„93on ber tonfetoatioen Partei mujj geforbert toerben, bafj fie pdf

trenne oon ben Slntifemiten. Das Reiben bie Konfetoatioen toaljrlulj

nod) nid)t getan, oielmetjt (toesioegen man benn fdjärfer gegen fie reben

mu&) enger als je mit ben Slntifemiten fid) sufammengefdjloffen getobt

jetjt, too ber 3ubenba& jp^gj t0 |n ^c £gj,c ^ammt, begteifliif)et>

weife: ©eil toieber, fo toie faum früher, gebebt u)irb §ur SÄenfdjenljaji,

tooau bie 2Jlenfd)en immet ju fjaben finb, gebebt abet jut SKenfdjenlpjf

auf bie 3uben roitb biefes 3Jtal, toeil ja bie 3uben fd)ulb feien am

Kommunismus. SBarum abet foKen benn bie 3"ben nid)t fdjulb fem

am Kommunismus? SBatum allein am Kommunismus nid)t? Da ja

bie Suben fdjulb finb an allem, too3u bet Kommunismus gebort. Sie

Suben finb ja aud) fdjulb an ber Soäialbemolratie, bie Suben finb ja

aud) fd)ulb am flibetalismus, bie Silben finb ja aud) fdjulb an ber

fonfetoattoen Sßattei! Die ftebt immer nod) auf bem Sßtogtamm bes

3uben Stat)l. SBatum follten 3"ben ntd)t ben Kommunismus cinju-

fütjten fudjen unb füt)tenbe Kommuniften toetben, ba jie bod) aua)

füljtenbe Sosialbemoftaten, fütjtenbe fiibetale, fübtenbe Konfetoatine

unb bie SBegtünber biefer Sßatteien metben lonnten. Juben fönnen offen»

bat alles toetben: Slntifemiten fönnen nid)ts toetben, nut Stntiffc

miten fein. Sie fönnen nidjts toetben, aud) nid)ts gegen bie Zvtotn,

ob fie es aud) 3u Sßogtomen btingen, — oielleidjt batum nid)t, toeil bie

3uben alles toetben fönnen, nut feine Slnttfemiten. Könnten %übw
Slntifemiten toetben, fo fönnten oielleidjt aud) bie Slntifemiten nod)

ettoas toetben; fo tiefte fid) oielleidjt ein 3ube finben, bet ben Stntffe-
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miten ben Stntifemtttsmus borgte unb eine listige antifemittfdje

Rottet madjte (bie 3lntifemtten finb nod) feine gartet, roie id) gejetgt

|abe: bie Befielen unter tf»nen geböten nid)t 3m ,antifemitifd)en Sßartei',

fonbem ben anbern Parteien an), gan3 fo rote 3uben aud) bie übrigen

politffdjen Parteien gemalt baben, unb überhaupt — roas fyäbtn bie

3uben nidjt altes gemad)t! 5ttd)t allein bas ^ubentum, fonbem aud) bas

Slniitentutn. Die 3uben tonnen eben alles mad)en, bie Slntifemiten

tonnen mdjts mad)en, bafta! 9ßie täd)erlid) bas altes! Suben fmb

eben gar nid)t fo einfettig einbeutig ,bie 3uben', roie bie Slntifemtten

bie änttfemiten finb, fold) ein Speaialismus in ber SBelt finb 3uoen

femesroegs, fonbem Juben finb 2Jlenfd)en unb tonnen, roie anbre

JDtenfdjen aud), altes JDlöglidje fein, roerben unb madjen. 3uben finb nun
unb bleiben SDlenfdjen in unfrei SBelt; baran änbert tein Smttfemitts*

tnus. SBie läd)erttd) barum int atigemeinen, Slniifemtt ju fein, ber bie

3«ben 3u SRiä)tmenfd)en mad)t, unb roie täd)ertid) int befonberen, nun

inttfemit 3U fein roegen bes Kommunismus ber 3uben, nad)bem man
alte bie 3eit fo crnftt)aft 2tntifemit geroefen roegen bes Kapitalismus

bar 3uben! Kommunismus ber Suben, bas müfjte ia ben Subenljaf} »«*

minbern, ftatt tljn ,ju oermetjren? 34) xoeig nid)ts, außer bem im SBert

Gefugten, aud) nidjt 5U bem jefct roieber etroas »ermeljrten StntifemUis*

mus, burä) ben ftd) tein -Deutfdjer jübifdjer Stbftammung barf irre mad)en

taffeit, roeber an Deutfdjlanb nod) in feiner $füd)t als Deutfdjer. etroas

meb> ober etroas roeniger Stntifemüismus : Steues ift aud) 3U bem jefcigen

Süeb^ nid)t ,3U fagen (bas Keffer ober 6d)limmer ber SBerbüttniffe, ber

Sommer ober Sßinter) : man tennt bie alten fiteber — es finb bie alten

Sögel, bie fie fingen. 3lber bie Konferoatioen fotlten nid)t mttfmgen,

Jonbem gan3 ftitle bleiben; nidjt bas fiieb auf bie 3u*>en mitfingen,

meldjes nun, gleid)en Xejt ainb glsidje SDletobie, oon aller SBelt gan3 be*

ionbers auf bie^onferoatioeniDeutfd)lanbs gefungen roirb. Du beutfdjer

•Sonferoattoer, fottte bid) einmal einer befudjen aus einem fianbe, roo

feine 3uben finb, ber jnütbe .fragen, roenn bu anfingeft oon 3u*>en, roas

Pnb bas: 3uben? fo braudjteft bu nur bein fiieb auf bie 3uben 3U fingen,

«nb btr tonnte begegnen, baß er fagt: D, eure 3«*»«« W> fc& in

fiieb fd)an angetroffen, nur nod) nid)t in eurer SBirflid)leit, unb roufjte

nidjt, bajj itjr b,ier 3«©«" nennt, roas roir bei uns bie beutfdjen Äonfer*

flatroen nennen! 3n feinem fianbe roäre Slnrifemittsmus fo läd)erlid)

«Die in Deutfdjtanb unb fo felbftmörbertfd) : roenn Deutfdjlanb md)ts

weiter 3ur SJerbammung berauben ooQubringen roetj?, als roas es gegen

fo bis je£t oorgebradjt bat, fo mufe es aufboren 3U oerbammen, ober es

»erbammt immer Jid) felbei mit. SBas foll man in 3ulunft nod) anbres
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äu Deutfdjlanb fpredjen als btefes (Sine? was läßt fid) iljm antworten,

tocnn es fortfährt, ,bie Subenfrage' su löfen mit SSerleumbung —
3ubenfrage, blöbfinmges SBort! Daß es 3uben gibt, ift fo wenig eine

Srage, wie baß es SInttfemiten gibt; unb übrigens gibt es Sutenfwfl*
nut für Sold)e, für bie es 2lntifemitenantwort gibt. Unb je meljr 3ubeiu
frage unb 3tnttfenritenantwort in Deutfdjlanb, befto eljer mag man alle

anbern SBorte unb SBaffen fdjweigen ijetßen unb enbltd) nur Meies

ötinsige fagen : Sdjafft il>r erft einmal ben Deutfd)ent)aß aus ber SBelt,

bamit mir euren 3ub«nljaß, euer Raffen, unterfdjeiben tonnen von
eurem ©eljaßtwerben, unb Ijabt ftt Deutfdje untereinanber, unter euren

Parteien, nur erft weniger f>a%, Sßerleumbung unb £od)mut — bann
folt euer §aß, SBerleumbung unb ipodjmut gegen bie 3uben etwas 35e=

fonberes an eud) fein!"

Sä)mer5 unb Sdjam jebes benlenben Deutfdjen, in bem bas ©efüljl

für bie ©tnljett bes SBaterlanbes brennt; ber, toeit er ben ©efcanlen bes

Sßaterlanbes nad) feiner liefe unb SBrette erfaßt b>t unb fein SBatetlanb

unb fein 93olt liebt, aud) alte Parteien feines Sßaterlanbes unb 33oIte&

liebt, — 6djmer5 unb Sd)am, baß nun unfre ganae lonferoatioe gartet

fo tief Ijeruntergeftiegen! 3*) *c*>c immer nodj oon ben £onfer=
oatioen; benn bie fonferoatioen müffen unb werben bie Äonfer*

oatioen bleiben, ntd)t aufgeben in biefem Deutfdjnationaltsmus unb

aud) enblid), oon ber 9iot geswungen, bie jefcige unb otelletdjt bereinft

jegliäje SBerbinbung mit ben 3lntifemiten löfen. Worten nur aua) 3uben

an fold) eine 3ufunft benlen unb, roas an tljrem leil ift, fie gerbet»

führen Reifen (womit td) md)ts weniger als gefagt Ijaben will, baß fie

oorbrängertfdj fein follen), ben ©roll gegen bie Äonferoattoen, bei benen

ja bas Vorurteil am fefteften pfct, ntdjt afljufeljr in ftd) oertiefen unb

fid) fagen, baß in fdjltmmcn 3eiten bie fd)limmen Seiten ber menfä)*

ltdjen Statur fiä) Ijeroortun; bas Deutfdjlanb jefct ift ntdjt bas Deutfd)*

lanb für immer. Diejenigen 3«ten müßten fo an bie lonferoatioe

Partei benlen, weldje eigentltd) sur lonferoattoen gartet geboren. Den»
3uben gehören aur fonferoatioen Partei genau fo woljl, wie 3"öen ju

ben übrigen Parteien gehören, je nad) iljren 3ntereffen unb nad) ben

Uber3eugungen, weldje biefen 3ntereffen gemäß in Ujnen ftd) bilben (in

ben übrigen fonferoatioen bilben fid) bie iiberseugungen aud) nur nad>

iljren 3nteteffen) ; unb oas nun ift bie Sdrnlb unb bie Strafe ber Äonfer*

oatioen, baß jurseit 3«©«« unnatürltdjerweife ber fonferoatioen gartet

nidjt angehören fönnen, woburd) ben Äonferoattoen bie ipilfe oon 3uben

feljtt unb um fo mel>r Suben tljnen empfinbltd) auf bie 8finger Hopfen.

Slud) bie lonferoatioe Partei lommt auf bie Dauer olme weitere 3u*>en

202



<kf IMMkwIsimis Gonftantln Brunner

-nid^t aus; fie toirb nid)t genug l>aben an bcm einen 3uben, meldjet iljt

Xb>otetifer ift.

SB« muffen unb muffen heraus aus btefem 3uftanbe bet Partei*

jerriffenb>tt. SBie fott aber 93etftänbtgung merben o§ne guten SBtflen

baju? 3lur mit 5ßatteigrünben, bie bod) bei 3^bem nur aus feinem

(Egoismus tommen — oljne guten SBtflen, mit böfem SBtflen unb mit

wtfter Äranlljeit gegenetnanbet? SBenn td) jum guten SBtHen rate, fo

meine td) ja aud) nid)t ben guten SBtflen bet ßieoesäättltdjteit, fonbern:

ben guten SBtflen bet ©efunbljett unb Vernunft, bet nid)t aus turs-

fidjttget Sßartetoetblenbung bas SSaterlanb unb bamit aud) bie eigene

gartet aerfd)lägt — Sie roiffen, rate td)'s im 3ubenbud) über bie

politifdjen S3arteien unb ben Staat gefagt Jja&e. SBtr müffen heraus aus

biefer (burd) bie letlnaljme ber grauen ntdjt teifer geroorbenen) 33olttif

unb aus b i e f e m 3)enfen unftes SJoltes übet polttifd)e unb mirtfdjaft*

ttdje S3rol>Ieme, welches maljrltd) fein Kenten eines 93olfes, fonbern

eine $oltsfeud)e ift; an bet benn bie äonferoattven th,r gerüttelt unb

gefdjüttett SRafc Slnteil §aben. 3$ möd)te faft fagen : bie Äonferoativen

Ijaben mteber mal einen 3uben nötig als XJjeoretiter unb als ver-

nünftigen 3Renfd)en, ber ju iljnen fprtdjt: ÜRebet bod) ntd)t, als ob il>r fo

toll toitttid) märet, wie iljt \a ntd)t fetb, ju glauben, bafe bie 3uben ins

Ghetto unb nad) SMäfttna autürfgebrad)t merben tonnen. 3f>* ratjjt

boa) gana moljl, bafj tl)r mit ben 3uben rennen müßt. Sinb viele unter

eud), benen bie 3uben niö)t gefallen, fo gefallt tf>r eud) untereinanber

ja aud) ntdjt immer, unb it)r tonnt gana gemifj fein, ba& aud) tljr vielen

3uben nid)t gefallt (rote il)r benn ja aud) vielen eurer übrigen 93olfs=

genoffen nid)t gefallt unb unfer ganaes SJolt ja nid)t gerabe bie SBonne

ber SRenfdjljeit genannt rotrb); bas tommt alfo rote alles 3Renfd)lid)e,

bei eud) mie bei ben 3uben, flona genau auf bas SRämltdje hinaus. Slbet

tljr müfjt nid)t allein mit ben 3nbcn überhaupt red)nen, fonbern Ijabt

aud) 3u*>en in eurer Sßariet notig, ntdjt nur als IljeoretHer, fonbern

aud) als gSrattitcr unb als SJlttglieber eurer Partei! 3d) freue mtd), in

ber Sd)rift bes Äonfervattven v. Dppeln*33ronttorosft „Slntifemttts*

mus?" (2)eutfd)e SSertagsgefeHfdjaft, (Sljattottenburg, 1920) biefelben

Gebanten unb gotberungen entmtdelt au finben, mie id) fte in meinem
SBerte „Der 3ui*nl)af} unb bie 3uo«n" ausgefprodjen Ijabe; genau fo

nötig gebraucht bie tonfervative Partei 3uben, raie bie 3«^««» roeld)e

von bet tonfervativen gartet gebraucht metben, iljrerfeits biefe lonfer=

vative Partei nötig gebraud)en. Die beutfdjen Äonferoativen müffen nun
abet aud) nidjt länger nur bie neljmenbe Seite fein motten (nur tljre

Sljeotte vom 3uben nehmen): fte müffen aud) geben unb es J)eutfd)en
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jübifdjer 2lbftammung ermöglid)en, bafc bte mit 6elbftad)tung in üjie

Partei eintreten fönnen; bte Äonferoarioen müffen, mit Dppeln=33roni=

forosfi 3U reben, oon bem „SBafmfinn bes Slntifemittsmus" laffen, fie

müffen baoon herunter, alt if)ren 9Kut an ben §od)mut su legen unb auf

fid) aufpaffen, bajj md)t immer gletd) if)r Patriotismus übergebe in

$red)f)ett unb fronte 2But, fie bürfen nidjt länger oon SHjltoarbt fid)

«rsneien laffen: über bie Juben f)er — bie Suben lönnen fid) nidjt

toetjren! Die Äonferoatioen madjen fid) bamit über unfer 93aterlanb t)er,

über bas unglüdlidje, bas biefen Ärieg oerloren Ijat unb nod) gar

nidjt roeijj, toas bas t)ci&t : biefen Ärieg oerloren tjaben, nur p
glauben fdjetnt, nod) nidjt genug Ijabe es oerloren, unb an ntdjts 511

benlen fdjeint, als toie es gegen fid) ben 93ernid)tungsfrieg felber su (Enbc

führen fann. Sin fid) felber 3erfd)lagenbes 33olf, toie fott bas toieber auf*

fommen in ber SBelt? 9Benn mir felber über unfer Sktertanb uns fjet

madjen, toie foK unfer SBaterlanb fid) mehren? Denn unfer beutfdjes

SBaterlanb, bas finb toir Deutfdje oon jeglidjer, ob aud) in ben meiften

nod) fo oerfdjiebener, bunt gemifd)ter Slbftammung, aud) toir Deutfdje

oon jübifdjer Slbftammung, mag biefe in einseinen 3uben nod) fo rein

fein. Denn mir Deutfdje finb ©emifd) unb Äreuaungsprobuft aus ben

oerfdjtebenften Staffen, aus oorgermanifd)en, oortnbogermamfdjen Uv
einn>ol)nern, Germanen, SBenben, Sßolen, ßitauern, Äaffuben, Helten,

3uben; toir finb bie beutfdje (Etnljeitsgruppe inner-
halb ber großen meinen 5K a f f e, unb übrigens fage id) immer

nod) mit Sfriebrid) ÜJlütler: „Die SRaffentfjeorie ift purer Sdjrotnbel!"

3d) bin gemif}, es mürbe fein £>afjn nad) if)r fräljen, menn fie nid)t ben

3ubent)affern, ben ÜIRenfdjenljaffern bie Äeljte anfeudjten mürbe ju il)rem

£raf)t: itber bie Suben f)cr — bie 3«^«« fönnen fid) nidjt meljren!
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3lm 3. Sluguft iiüjrt ftd) 3*>fef Äoljler ous bem

Seben gerieben. ©tn unerfefcltdjer SBertuft nid)t nur füi uns, b. tj- ben

ü«nen Äreis berer, bcnen bas ©lüd 3uteil rootb, feiner greunbfdjaft

graürbtgt 5U roerben. Sern ganaen beutfd)en 93 olle ijt

ßotjler su früt) entrtffen toorben — aud) er ein Opfer bes

anglüdltdjen Äriegsausgangs unb ber SReoolution, bie biefen glütjenben

Patrioten gefällt Ijaben. 31jn, betn bas SBaterlanb üb,er alles ging, ber

mit tt)m jtanb, litt unb fiel, beffen §era im toaljren Sinne bes SBortes

btact), als er fal), urie mir auf äffen ©ebieten mit rafenber Sdmetltgtett

lern Slbgrunb autrieben. 5)od) ntd)t nur besljatb, toeit er au ben roenig

Jreuen gehörte, bie ben 3ufammenbrud) bes 5Retd)es nid)t überleben

tonnten, unb bie in ber SJofflraft tljres Gebens — benn in biefer ftanb

Äot)ler, obwohl er, ber ©reis im Silberpaar, erft wenige SKonate oort>er

ben 70. ©eburtstag gefeiert Ijatte — ben buntlen Sßfab aum Senfeits

befdjritten, gehörte ber 93erbltd)ene bem ganaen 93olle. 9lls einer ber

größten fünften oor allem, bie Deutfdjlanb jemals befeffen, toirb er im

33ud)e ber ©efd)id)te oeraeid)net ftet)en. Unb oielletdjt als fein otel*

fetttgfter. Denn ums Äoljler oor fo mand)en, bie anr mit Stola unter

ben großen Dtedjtsleljrern ber neueften 3eit nennen bürfen, ausaeidmete,

bas mar legten ©nbes bod) feine unerretdjte unb otelleidjt aud) gar nid)t

roieber erreichbare Unioerfalität bes SBiffens, biefe toeltumfpannenbe

$telfettfgteit, bie ib> nid)t nur bas SRedjt entlegenfter Böller, matagtfdjer

Öalbbarbaren roie l)od)lulttoterter ÜJlejcilaner, afrilanifd)er Sieger tote

notbifdjer ©slimos lennen unb bis in alle ©tnaelt)eiten beleuchten lieg.

5)as ermöglidjte il)m einmal fouoeräne Sprad)bejjerrfd)ung, oor altem

aber ein laum faßbares pfod)ologifd)es SBerftänbnts oöltifd)er ©igenart,

bie tt)n toieberum aum Stubium unb au feinftnnigften fd)rtftftefferifd)en

Äußerungen ber Äultur (unb bamtt aud) ber Äunft) jener Staaten be=

fätjtgten, beren SRedjten er nadjfpürte. Äünftler n a t u r unb felbft in

3Jiuftt unb Didjtung ausübenber Äünftter, Ijat er es oerftanben,

all feine Sd)riften mit einem $aud) biefes feines SBefens au erfüllen,

oljne unu)iffenfd)aftlid) au toerben ober bie reale SBirtlid)tett aus ben

Bugen au oerlieren. SBie er benn gerabe besljalb, meil bas ©efüljl für

bas Sßralrifdje in it)m fo überaus ftart mar, nrie wenige befrud)tenb auf

bie 5ßrai.is einaumirlen oermod)t l)at. SKan |at Äoljler u>ol)t als

$otot)iftor beaeidwiet. Diefe £t)arafterifierung wirb feiner nur bebingt

205



Dr. Karl Strupp lofef Hobler

gerecht Denn ein umfaffenbes SBiffen oon ber Art, toie es biefer geistige

Ittonc befaß, fonnte oon feinen mittelalterlichen 93orgängern besiwlb

fdjon auch nicht nut annäbernb erreicht »erben, roetl bie tatfäd)tid)e

SRögltchteit folget Wntoerfalität eben bamats überhaupt nicht beftanb.

Doch nicht im Aufnehmen eminenten Unioerfalnriffens, 311 bem ihn

ein fabelhaftes ©ebäcbtnts befähigte, unb in beffen Austoerten in allen

feinen Sßublitationen erfdjöpfte jt<h Äoblers ungeheuere Arbeitsletftung:

(Eine umfangreiche Seb> unb Startragstättgle^t tarn nodj t)in3u. Ofrcilitt)

motten ihm, beffen bis 3U $eutfcf)lanbs 6tur3 eiferner ffiefunbbett ein

paar Stunben Schlaf genügten, bie erftaunlich hob* 3at)I oon 18 röödjent*

liehen SBortefungsftunben an ber Unioerfttät (roer fetber lehrt, neig,

mas bas befagt) unb baneben oiele öffentliche Vorträge unb SSerufs*

jungen als geifttge ©ntfpannung unb (Erholung erfcheinen.

Schließlich ift auch feine Xätigfett als Gutachter, Herausgeber oon

fed)s jurtftifdjen 3eitfchriften (Arcbio für bürgerliches 9te<ht, Äheinifche

3eitfct)rift für 3ioilre<r)t unb Sßrojeß, ©oltbammers Arcbio für Straf*

recht, 3citfchrift für SJöllerrecht, Arcbio für Hechts* unb SBirtfcbafts*

philofophie, 3eitfchrift für oergleichenbe ÜRechtstoiffenfchaft) unb Organa

fator iuriftifcher Sammelroerfe h^roorjuheben, fo ber „©ncnllopäbie bei

Siechtsmiffenfchaft", ber ,#atentgefetje aller SSölfer" unb ber langen

Sänbereihe ber „ipanbelsgefefce bes ©rbballe."

Daß bei fotdj übertoältigenber Sülle getftigen Schaffens nicht alle

feine ^ßubtitationen gleichen SBert trugen, ja tn Ausnahmefällen felbft

bebenlliche Schwächen aufuriefen, auf bie fich Heine ©eifter mit be*

fonberer Sreube ju ftürjen pflegten, fann nicht erftaunen, ja erfcheint als

felbftoerftänbltd). Seiner SBebeutung oermögen fie feinen Abbruch 311

tun, oor allem fchon beshalb nicht, roeil teine Arbeit biefes ©elftes*

fürften, unb mochte es fich um bie fleinfte hanbeln, bas Sicht ber Öffent*

liebfeit erblicfte, in ber nicht irgenb eine neue großzügige Sdjöpfertbee,

eine mertoolte, ausbautoürbige Anregung enthalten gemefen märe. Das
mar auch ber ©runb, toeshalb Äot)ler fo überaus befrudjtenb auch auf

bie jetjtgen JRecfjtsbefliffenen getoirlt unb, oor allem in feinem Seminar,

in bem £örer aus allen SBelttetlen sufammenfaßen, in feinen Sann ge*

tiffen hat.

Aber bie Siechtsprajcis roie bie ©efeijgebung fchulben ihm nicht

meniger Danf. Sie mürben es fchon bann muffen, roenn Möhlers 93er*

bienfte fich lebiglich barauf befchräntten, überhaupt erft ein patent t e et) t

gefchaffen unb gu einem felbftänbigen SRecbtsjttfeig erhoben ju fyaben,

mie bafür, baß er feinen gorfchergeift, feine Äenntniffe unb feine Äraft

ber SRedjtsoergleicbung mit befonberer Siebe gemibmet hat, als beren
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Sdjöpfer ober bod) 2Jittfd)öpfer man Um getabeju besetdmen batf. SBos
er biet gesoffen oot allem, befifct ©arfglettsmett. Unb btc bereits er*

roät)nte no^esu in jeber Kummer oon it)m mit Seiträgen nerfetjene

„3ettfä)rift für oetgleidjenbe *Red)tsmiffenfd)aft" fotgt bafür, baß bas

SBetf, bas er unternommen, fein lotfo bleibt.

Sieben feiner jurtfttfdjen lätigfeit, bie altein fttjon genügt tjärte, bie

Seit einer flauen Slngab,! SBebeutenber ootl ausgufüHen, bat er es aber

nidjt nur fertig gebtadjt, feinen fünftlerifdjen Steigungen a u.s ü b e n b

mufföuleben, fonbern auf oielmonatlidjen Steifen, bie it)n nad) allen

SBelttetlen führten, mod)ten jene nur sur (Erfjotung ober 8U Kongreß-

ober Sortragsjjtoeden unternommen fein, mit offenen Slugen alt bas

6d)öne in ftd) auf3unet)men, bas bie fiänber, unb tjier oor allen bas oon

Ujm fo t)eiß geliebte 3*titicn, boten. Unb mas er einmal gefetjen, bas

behielt er bauernb. Slod) erinnere iä) mid) eines gemeinfamen 33efud)es

in einet berühmten ©aletie, bie er 20 3°!)« ntdjt gefet)en: — fein

erfter SBefud) batte genügt, um ibn nad) biefer langen 3eitfpanne noä)

bie Stellen ot)ne gübrer finben gu laffen, an benen felbft toenig berühmte

©emälbe ibm bamals aufgefallen toaren.

3)od) ntd)t nur bem großen ©etebtten, bem glübenben Patrioten gilt

mein tetjter ©ruß: Cr gilt bem oäterlidjen greunbe, bem 2TJenfd)en über«

baupt. Dem 9Kenfd)en mit bem gütigen Wersen. Denn bas t)atte Äobter

fid) bis an fein fiebensenbe bemabrt. Das seigte ftä) ntdjt nur in feinem

nun vermatften £>eim an ber 6eite feiner oerftänbnisooUen, immer mit
Ujm getjenben ßebensgefäbrtin, bas aeigte ftd) aud) fonft, nur f)Ut bäuftg

oon Stuften* unb gernftebenben ntdjt ertannt, roeil Äotjlers ©üte t)äufig

burd) feine Äampfnatur nidjt oerbunlelt, nein, aber »erbedt mürbe.

3Rod)te er 3uroeiten, namenttid) im Streit um miffenfdjaftlidje Über*

äeugungen (3U bem es umfo böuftger fam, je met)t Äot)ler eigene, neue

SBege ging^ober im SBeltlrtege bei ber Itterarifdjen SBetampfung unferet

©egnet im Jone ftd) oergreifen unb temperamentooller, fdjroffer, \a aus*

falenber toerben, als es nid)t nur »om unffenfdjaftltdjen Stanbpunfte

aus bie getooUt tjatten, bie ibm nat)e ftanben: ber SJIenfd) mar gut.
Unb es fterfte nid)t feiten t)mter ber Sd)roffe ber Äußerungen ein Stüd
Sd)met5 über eine erlittene ©nttäufdjung, mie er bann bis an fein

Sebensenbe ben Slbfatt StoÜcns nid)t oermunben bat, bas et felbft fo-

oft befungen unb beffen größten Dtdjters unftetblid)es SBetf et liebepolt

in unfete Sptadje übertragen batte.

3lus einem ©uß ftefjt Nobler oor uns: groß als SJIenfd), als Patriot,

unerreid)t als ©elet)ttet. 9Bas er qualitativ geleiftet, fann nut ber et»

meffen, bet feine Sdjtiften tennt, feine SJielfeffigfett unb ^robufttoität

oljne ©leid)en.
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Die im Saljre 1903 im „Suriftifdjen fitteraturblatt" feröffentltdjte

93ibliograpljte aller Sdjriften, Stupfe, 93efpredjungen oon iljm umfaßte

fdjon 526 Stummern. ©ine neue, bic in Bearbeitung ift, foK gegen 30Ö0

enthalten. Slufjer Sdjriften unb Slbljanblungen auf allen Gebieten

bes SRedjts beljanbelte er Iljemata, bie 3m ©efdjtdjte, 93olfsfunbe,

Siftljetit gehören, bidjtete unb lomponterte et. 33etannt ftnb feine 9tarf)=

bidjtungen Dantes unb ^etrarlas geroorben. Dodj lag in ber SRedjts*

toiffenfdjaft, bie er auä) populär 3U madjen oerfudjte, ber Sdjroerpuntt

feines SBirtens. Sür ßaien forttmen insbefonbere folgenbe SBerfe in 93e=

tradjt: „Sljafefpeare cor bem gorum ber 3u«sr>tuben3" ^ Mgin|y^lutlg
in bie SRedjtstöiffenfdjaft"

2
), „SRoberne SRedjtsprobleme" s

), „Das

ftedjt" *), „fieljrbudj ber 9ted)tspl)üofopIjte"
s
), „SRedjt unb Sßerfönltdjtett

in ber Äultur ber ©egenmart" 6
).

©eboren roar 3ofef Äoljler in Offenburg am 9. 9Kär3 1849. 1874

toutbe er Amtsrichter, fpäter Äteisgeridjtsrat in Sötannljetm. 1878 tarn

er als orbentltdjer Sßrofeffor nadj 2Bür3burg, 1888 naefj Berlin. St uhu

©Iirenboftor unb 9Jittglteb tn= unb auslänbtfdjer §odjfdjulen unb 2tta=

bemien. 3n Berlin unb Offenburg mürbe fein Stnbenlen burä> ©e*

bädjtmsfeiern geehrt. Seine umfangretdje Äorrefponbena mit aßen

Äulturlänbern unb fein Ijanbfdjtiftitdjer 9?adjla& roerben ber preujjtfdjen

Staatsbtbltotljef als „3<>fef Äo^ler Strdjio" einnerleibt roerben.

«) »erlin, SRotlrftfjilb, 2. Sluft. 1919.

') Seipjtg, ©rftfjert, 5. SfofL 1919.

3
) 3n Sammlung „2lus 9latur unb ©eiftesroelt", Ceipjig, Seubner, 2. üufl., 1914.

») 3n Sammlung „SHe ©efettfd)aft"( grankfurt a. SHl., SMtttn & Soening, 1909.
5
) Serlin, 3tott)fa)Ub, 2. SlufL, 1917.

«) Stuttgart, SJeutfdje Skrlagsanftalt, 1914.
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Briefe aus (Mafien IRarle vonBanfen

Iiiarie von Bunfen:
Briefe aus Oftafien* fln iljre Gefd>wjfter gerietet.

(gortfefcung.)

Zoüo, 25. 3lprtl.

Unterbeffen Ijabe td) bodj überaus Sntereffantes erlebt, immer
Ijäufiger entbede id) überbleibfel ber frönen einftmaügen Stobt, unb
ein Sttlb ragt ftets in bas unbarmomfdje ©eroirr ber oben breiten,

ftaubigen Stro&en, mit tbjen Xelegrapbenftangen unb fdjledjten euro*

päifdjen ftenaiffance; unb SBarodgebäuben hinein — bas SJilb ber ölten

Sdjogunburg, iljre gewaltigen Mauern unb ©räben unb Srüden. Das

ift jebesmal ein ©tnbrud.

©aptain Detme SRatcIiff empfabl mir feinen greunb unb t$üf)tex,

einen gebilbeten jungen Japaner aus Samuraifamilie, mit bem madje

id) regelmäßig intereffante Stusftüge naa) Xempeln unb anberen Seyens«

toürbigleiten, er ergäbt unb erflärt mir meles. 3ufälttgeru)etfe ^atte

ift bas ©lud, mit iljm auf bie 3lc)nenfeier bes ehemaligen Sdjogun-

gefdjledjtes, ber Xotugaroa ju lomtnen. ^rtefter in meinen, begrünen
unb orangegelben feibenen ©eoänbern opferten feierlid) mit fdjönen

©ebärben in einem fleinen lempel bes Uenoparfes, bann erfdjienen

im 3ug bie lofugatna in ber uralten Daimiotratf)t. (Stur an biefem

lag legen fie fie an). 2>as §aupt ber gamtlte, ben Äojama (mein

gübrer) freunbfdjaftltd) begrüjjte, trug lilablaue Seibe, anbere bitten

grünlid) unb gelbliäje SBrofatgeroänber, alle Ratten Sd)U)erter unb ©e=

bänge unb bie Daimiolappe auf bem §aupt. So fdjritten fie aus bem
§ain, sogen an mir oorüber, um oor bem lempelaltar 3U Inten, ©s mar

unroabrfd)einlid) fdjön.

9iad)ber frübjtüdte id) in ber ©ngltfdjen Sotfdjaft, unb Sir Glaube

SRacbonalb mar neiberfüßt, nie t)ätte er oon biefer geterlidjteit gebort,

nie biefe iljm moblbefannten £otugau>as als Datmios gefeljen. SBäbrenb

mir beim g-rübftüd fafjen, gab es ein Heines ©rbbeben — auf biefe bin

id) ja geeidjt. SDer §ausbofmetfter ber engltfdjen SBotfdjaft ift ber erfte

gut ausfebenbe Japaner, ben id) bistjer gefeben fyabe, er bat ben langen,

fdjmalen Sbealfdtnitt, ber auf japanifdjen Silbern unb auf ibrer SBübne

3u feben ift, im Geben jebod) nur feiten. Cr trug ben üblidjen braun-

feibenen Äimono, röetjje Soden unb Sanbatenfdmbe, fyatU ooHenbete

formen, ift aud) aus oornebmem Samuraigefdjledjt. ffirojjen §erren gu

bienen, ift leine Demütigung, nie t)ätte er bei einem Kaufmann aud)

bie glängenbfte Stellung angenommen.
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Sie £)äf}ltd)fett biefet SKongotentaffe, oor altem bie bet ÜJiänner,

bttbet eine bei einfdjneibenben Itennungen 3arifd)en ib>en unb uns.

Senn, fo fagen mit kennet, i^nen ift unfet SRaffetgpus ebenfo fatot

3« metlroütbtgem ©egenfafc ju bem meiftens brutal plumpen SJtunb, ben

berben unregelmäßigen 3ügen, fte^t ihr feinet freunblidjer Susbrud,

ihre §öfttd)Ietr, bie utolte Sebensfultut, roeId)e id) lag füt lag, be*

fonbets in Äamafuta, jebod) aud) b^iet an unenbftd) nieten 3ügen be=

obadjtet unb berounbert b^abe. Sie Stauen {inb toeit fettenet bä&Iid)

unb gefallen butd) itjte bejente Anmut, butd) ben SReij ibtet Äleibet

(fosufagen ausnahmslos ttagen fte japantfdje Irad)t). Sie Ätnber ftnb

«infaä) fü{j.

(Eigenartig roat ein Slbenb im mobern fottfd)tittttd)en Xfyeatet —
Utaum, Siije etc. ganj eutopäifd), babei roaren §err o. Otto unb iä) bie

einsigen 9Iid)tjapaner. 3uetft ein febr be^eidmenbes ßuftfpiet, bie SRütt*

lebt eine« Sapanets ju ben Sitten feinet 93ätet, als et bie (Entartung

bes oom 23erlinet Aufenthalt 5utüdfer)renben Jteiets feinet $od)tet

bemetfte. Sa, 30g et fid) ben Äimono roteber an, Stuhl unb Xifdje

routben fottgetüdt, bie Samilie tmete triebet auf ibren Riffen unb

benahm fid) böflid) gejittet japanifd). (Es folgte Jpoffmanntljals „Xot

unb lob!" Sie fpielten es in eutopäifd)et Xradjt unb bod) roitfte bie

Sd)aufpieltunft butd)aus orientaltfd), oft butd) bie ihnen frembe Xtadjt

unfreirotflig tomifd). ©ut aar nad) unfetm (Befühl nut bet lob, mit

gtinfenben 3ät)nen, in roet&e ©eroänber gehüllt, in bet Art bet Spuf*

geftatten japantfd)er Silber. Sie gtauentoUen toutben natütlid) butd)

junge 9J?änner gegeben, bas metfte man nut an bet Stimme.

9tun nahte fid) bas gro&e (Ereignis, roegen beffen bie Iourtftenfd)aren

jefct bie Rotels anfüllen, bas faiferlid)e Ättfdjblütenfeft. 93on nid)ts

anbetem mar bie Siebe, lretfd)enbe 2lmerifanetfiimmen befptad)en bas

Äommenbe morgens, mittags unb abenbs. 3>d) hott« es fd)on bis

bahinaus Uber. Sd)lte&lid) mar es eine (Enttäufd)ung. Sonniges SBettet,

aber ein otfanarttger SBinb, mir fagte 9JI. ©etatb, bet fran3öjtfd)e

33otfd)after, bataufhin hätte et bas 9tid)tetfd)etnen bet SKajeftäten 00t*

-ausgefagt. Ser Sohn bes Rimmels unb feine ©emahUn 3eigen fid) nut

bei SBettet, bas gelaffene SBütbe ermöglicht, b«ute roären bie aUet=

höd)ften Kode nut fo herumgeflogen unb bie Halbgötter hätten nad)

ihten §ütcn gteifen müjfen. 3m ©tunbe roat es atfo ein jtemltd) übtid)es

großes ©artenfeft, bas gange bipIomatifd)e Äorps, bie eutopäifd)e

Äolonie, 3elte, ©tftifdjungen, SHtlitärmuftl, man ftanb unb ging umher.

Einiges roat jebod) gutes 3«P<»n, bie Aujjenmauetn, bas mächtige portal,

bet Sßatf mit feinen Heinen Seen, Aaaleengruppen, gefrümmten Äiefetn,
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Steinlatetnen, Xeehausä)en, 93rüden unb ©tycinientanfen. <£s totrb

mit eurigltd) leib tun, ben Äatfet nid)t gefehlt 3U 1)äbtn, obtoohl et

motbsgatfitg unb getoöhnlid) roirfen folt. St &>t ja bie ßanje unfa&lid)e

(Entmidlung burd)gemad)t, roenn aud) anbete bie ttetbenben Ätäfte

toaren, h«t et bod) ben Ocntfd)tu& gefugt, ben Derfd)toffenen ^eiligleits*

taftg feines Ätotopalaftes ju oetlaffen unb oerfaffungsgemäjj übet ein

neues Japan au f>ettfdjen. So ift et immerhin einet bet metltüürbtgften

htftorifd)en Sombole. 9tur wenige bet Stemben toerben ben SJtajeftäten

oorgeftetlt, bie 33otfd)aften unb Oefanbtfajaften übergeben bem §of*

matfchaflamt eine fotgfältig geprüfte fiifte; id) ftanb auf biefet.

Slbenbs roat id) auf einem grofjen eleganten eutopätfd)en Diner beim

©rafen Slofi. Die Sapanerinnen gingen in Xtad)t, in biefem Saht ift

tiefblau Sttlas bas SKobernfte füt junge Samen, füt bie alteten fajmatj

Ultlas mit erroas gelb. 9tad)ijet jeigte ein altet Äünftler feine Äafemono.

id) fam ntd)t mit, fte fd)tenen mit fd)emattfd), all biefe SKottoe blatte id)

ja unenblid) oft gefehen. ^rofeffot ©toffe, unfet etftet Äennet ofU

afiatifd)et Äunft belehrte mid) jebod), bafj es nut auf bas SBie, nid)t auf

bas SBas antäme, gingen biefe SBttbet aud) alte auf enblos oft benufete

33otbilber aurüd, bie öanbfertigteit biefes alten Äünftlers fei erftflafjig,

et fei mit 9ted)t berühmt. Xrotjbem et fein SBort einet eutopäifdjen

Sptad)e tennt, teifte et näd) $atis, um bie alten SReifter au fehen. Sie

mad)ten ihm einen gtogen ©inbrud, jebod) hielt et nid)ts oon ben 9teuen.

3Us et jebod) bei Slofis unoetmutet auf bie Äeptobuftion einet 2en=

bad)'fd)en SBismardfftaae tarn, leuchteten feine Slugen, et fagte: „Das

hat ein Äünftlet gemalt." Die Sicherheit, bie Qualität bet Strtdjfüljtung

etfah et fofott.

§ett oon 9Kohl hatte mid) bei feinem einftigen Äoflegen, bem 3ete*

monienmeiftet 9tagafafi eingeführt, id) roar bott manchmal aum lee,

toutbe auf bas greunblidjfte begrüßt, (gut ben Smpfang oon (Europäern

haben fte europätfd)e 3intmet, leben abet fonft oetmuttid) beinah flnnj

japanifd)). Da fat) et, roie id) mid) füt altes 9Utjapanifd)e inteteffiette,

oerfprad) et mit fteunblid)ft eine Sonbetaufffihtung bet Äaifet«
lid)en $of!apelle, id) fotberte Slbmtral unb Srau oon Ärofigl

unb nod) einige anbere Deutfd)e baau auf, es toat eine fabelhafte Sad)e!

Uralte Snfttumente, gtojje Sauten, perlmuttereingelegte Stommeln,

Slöten, bie in buntelblau^btaunoioletten Kimonos gefleibeten Äünftler

aus uraltem $ofmufttantengefd)led)t. Seit bet Staraperiobe, feit bem
8. 3ht- hat ftd) oon Sätet au Sohn biefe Äunft oererbt, »tlbmä&ig

roirfte bet Aufbau in bet halboffenen §aüe, in bet ihre Übungen ftatfc

finben, fte fpielen 1500 SBeifen, immer ohne 9loten, ber eine ©ongfpielet
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gibt (faft unmerfttd)) bas 3eid)en. Öür ein europäifd)es (nidjt fd)ottifd)es)

Dbr ift ja bie Sadpfeife empftnbltd), bie übrigen ^itfttutnente baben
angenebme Xö'ne. Gs mürbe rein gefptelt, toenn aud) toobl mit einigen

uneuropäifdjen ^nteroatten, f«$t tunfiootl voat bos 9lnfd)tDellen unb 2lb*

(

fdjroellen, jutn Sdjlufj nerllang ein Snfftument n°d) öcm anbern, anlegt,

baud)baft, ein einiget Ion.

60, bet Srief ift enblos geworben — olles ©Ute Gute
m. 93.

I0K0, 29. Slprtl.

3br Sieben! ftreubig tourben Gute Briefe begrü&i . . .

3n3ioif<ben ift es mit oorjügltd) ergangen; f>err o. 3Robl batte mid)

an ben Oberbofmeifter bet Äoifetin unb an beten $ofbamen empfohlen,

fo ließen biefe mid) jum lee ins Sdjlojj bitten. 3d) tourbe burd) einen

mit golbenen Gbrufantbementoappen gefdjmüdten §ofmogen abgeholt

unb fubt, ebrfurdjtsoolt oon bet SDtenge begrü&t, baoon. 3m Sdjlofjbeatrf

8n>ifd)en uralten SRauem (am td) burd) bas innere alte Sboguntor unb

biett oor bem großen niebtigen, gutjapantfdjen ©ebäube. §iet empfingen

mid) mebtete Heine japamfdje £>erren in langen ©ebröden mit rounber»

oolten Verbeugungen, fübtten mid) ju ben §ofbamen, toeldje tyUe,

fdjleppenbe europätfdje Äleiber trugen; (ba leiber ©ottes bie Äaiferin

in ber Sünbenblüte ber Steuerungen europätfdje fttauentradjt onempfabl,

roirb fyex bei §of nod) boran feftgbalten, fonft fommt fie toum oor).

Sreunbltdjertoeife erbot man jtd), mir bas Sdjlojj 5U seigen, unb td) a>urbe

burd) lange Stfudjten, burd) Sßrunfräume unb fleine ©emäd)er gefübrt.

Dos SKeifte tnar japanifd) unb gut, grojje berrlidje 2Bonbteppid)e, bie

3ogben bes 3oritomo, oud) einige 2ad= unb SßorseHantoftbarletten ; ooH=

fommen barmonifd) urirfte jebod) lein SRaum, faft immer ftörte irgenb

eine europätfdje ©efdjmodlofigfeit, roeldje jebod) bei eintretenber

nationalen Strömung leitfjt au befeitigen wäre. 3unfd)enburd) tarn id)

an entaüdenben ©ärtenböfen mit blübenben 35üfd)en, mit alten Linien

unb fanftgeröteten Spornen oorbei. Darauf fübrten fie mid) aud) brausen

umber. Unberührt toar bas SBädjterbaus an ber einen Durdjfabrt, bid)t

babei ein Cuginstanb, bet alte ©taf Äagaroa mad)te mir bramotifd)

oor, mie ebebem, in feiner 3ugenb, bie SBadjen mit 93fetl unb Sogen

bageftanben bätten. $)ter finb alle Doimtos, alle Sbugune aus* unb ein=

gegangen; an ber Stelle bes neuen, eben oon mir befebenen Ißalaftes

ftanb ber in ben Unruben oerbrannte alte 5ßalaft (©taf Äagaa)a

fdjilberte es mir), bie Stufen umren nid)t aus Stein, fonbern aus er*

fefenem, poliertem §015. (gortfegung folgt.)

Äriefe aas Oftafle»
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IR u n d
äöirtfd)aftlicf)e 8t u n b f d) a u.

SBon SlrthurSteumann, ©harlottcnburg.

9Ber glaubte, baß mit bcn 9Bat)lcn gum
elften 3teid)8tag ber beutfdjen SRepublicI

eint (Sntfpannung ber mirtfdjaftlichen Sage
eintreten mürbe, fiebt ftd) bitter enttäiifd)t.

SBenn man ber Slnfidjt ift, bafs baS 3Bat)[=

crgebniS für unfere roirtfd)aftlid)e unb
politifd)e gufunft allein nur auSfdjlag»

gebenb ift, fo müfjte man faft oergroeifeln,

ba banad) bie Sage uerroorrener als guoor
aitäfiefjt. %em ift nun aber nid)t fo. £>er

wirtfd)aftlid)e ßampf roirb nad) roie oot
mit bcn roirtfd)aftlid)en Machtmitteln au8»
gefochten, ber im roeitau8 gröfjten üDcage

außerhalb beS ©influffeS ber 3tegierung8«

politif geführt roirb. @in3 aber geigt ba8
SöahlergebniS mit 3)eutlid)teit, uno ba8
ift bie fd)arfe Trennung gwifdjen SJürger»

tum unb Proletariat, gfür ben, 'ber biefe

ßmtrotctiung genau oerfolgt, geidjnet fid)

hier bie #ufunft bod) reäjt Har fa)on auf.

®er Jiampf, ber le|ten <Snbe8 ein polU
tifdjer fein roirb, ba8 tjeifjt ein Äampf mit
ft)ufifä)eu flräften, roirb gwifdjen biefen

beiben (Regnern in bem ^ö^epuntt Der

SBirtfdjaftSfrifiS gum SluStrap fommen.
2)a8 5ßroblem ber .ßroangSroirtfdjaft ner«

fdjroinbet au8 ber öffentlichen 3M8fuffion
nicht mef)r. Selber roirb biefe ^rage niäjt

mit ber unbebingt notroenbigen Sad)Iid>
feit beimnbelt. (Sine rühmliche 9lu8nat)me
inacf)t bagu baS Ergebnis ber .ßroangS»
rotrtfd)aftabebatte be8 türglid) beenbeten

Äonfumgenoffenfd)aftStage8 in $argbuig,
ber fid) faft einmütig für ben fdjleunigen

Slbbau ber ^roangdwirtfdjaft au8fprad).
5ür bie faft allgemeine Slufhebung ber

3roang8roirtfd)aft ift gerabe ber gegen»
roärtige ^eitpuntt befonberS geeignet. 4>a8
ißreiSnioeau groifcben ben SBaren ber

öffentlichen äBeroirtfd)aftung unb bcnen
be8 fogenannten ftcien §anbel8 ift faft

gleid). 5)n8 Streben nad) Slnnätjerung

an bie Söeltmarftprcife unb bamit weitere

Steuerungen tommeii in SBegfall, ba bie

2Seltmarttpreife mit nur wenigen Slu8«

nahmen erreicht finb unb gum Seil bie

3nlanbpreife über ben äöeltinarftpreifen

fteljen. $tc ©rreid)ung ber Söeltmartt«

preife ift nid)t gum minbeften mit ber

Slnlaf} ber jejjigen ©efd)äft8mattigteit.

(£8 mufj aUerbing8 aud) bamit gerechnet

roerben, bafj mit ber Slufhebung ber

3roanq8roirtfd)aft bie ©rtfteng oerfdnebent«
lid)er unternehmen auf bem Spiele ftetjt.

$>od) roie id) fd)on be8 öfteren ijier au8=

f (I) a u
führte, läfjt bie8 fid) nidjt umgehen; bie

SHatur ber 9Birtfd)aft roitb fid) roob^l ober

übel bod) einen Slu8roep fudjen, wobei aud)

Opfer gurücfbleiben roerben. ©8 roäre

grunboerfehrt, roenn man Ijier unter bem
Sliamen Sügialpoliti! eine fleinlidje 9)er*

tufd)ung8politlf treiben mürbe, bie nad)

geraumer .geit nur n°d) oerworrenere

Serljältniffe jettigen rotirbe.

9lm 8lrbeit8marft inad)te fid) im
SDconat Slpril eine etroaS ftärtere 9tad)frage

als im SJfonat ÜDtärg gcltenb. ®ang be«

fonber8 nahm bie 9lrbeit8nad)frage in ber

93etleibung8» unb ©pinnftoffinbuftrie gu,

TOäljrenb ber Slnbrang ber ÜDletauarbeiter

unoeränbert fjod) blieb. 3m allgemeinen

geigt bie ISntroicflung am 3lrbeit8martt

folgenbe8 93ilb

:

Slnbrang auf je 100 offene ©teilen;

1920 männlld) roeiblid)

Januar 183 109
gebruar 174 91

i&lärg 162 83

Slpril 167 91
9tad) ben 93erid)ten ber ©eroerffdjaften hat

bie Slrbeit8lofigfeit, bie biStjer leibliche

{Rüclgänge aufguroeifen fyattt, im Slpril

eine leid)te 3""ot(me erfahren, roelc^e ficb,

bei ben gegenroärtigenProouftionSBerb,ält«

niffen nod) weiter oerfdjärfen roirb.

gür bie <8 i f e n i n b u ft r i e fpielt mel)r

benn je bie ©rgoerforgung eine ge»

roidjtige Motte. SDlit ber aHmäblidjen

93erbeflerung ber 2:ran8portDert)ältniffe

läfjt fid) erbjoffen, bafj bie Serforgung mit
^nlanbergen in geregelte ©ahnen gctenlt

roirb. ®ie ©rjgruben im ©iegerlanb foroie

im Sahn» unb 3)itlgebiet geigten in ben
legten SDlonaten, abgefehen oon ben un»
ruhigen 3Bod)en, erfreuliche 3u,,ahmen -

S)ie 93erfoTgung mit SWinetteergen au8
Lothringen war im SDlonat Slpril infolge

be8 ©tteitö ber ßothringer (Sifenbabner

unb Sergarbeiter unb ber unruhigen Sage
im SRuhrgebict fehr fd)led)t. 3m übrigen
ift baä bisher mit jjranlreid) beftanbene

Übercinfommcn über bie ßieferung oon
ajlinetteergen aufjer ffraft getreten; bie

SDtinetteau8fuhr ift gefperrt. S>ie ©tf)mebeii'

ergeinful)r war bisher mangel8 ©d)iff8«

raume8 unbefriebigenb. 2)ie ^rad)ten

gingen in legter $rit ettoaS herunter unb
infolge be8 Steigen« ber Valuta ftetten

fid) heute bie fachten für bie neutralen

Sampfer billiger al8 für beutfd)en Sd)iff8»

räum, infolge be8 Streif8 ber ^afen=
arbeiter in ^ollanb fam e8 im Slpril gu
einer nur minimalen (Sinfurjt fpanifdjer
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ffirge. 2>ie ©runblage unfetet Srgoer«

fotgung ift un8 fomü entgogen, bo ber

«eft unfetet 3nlanb8fötbetung ben Sin»

forüdjen nid)t genügen fann. — Sei oer«

füjiebenen #alb» unb g-ertigfa&ritaten ift

eine «45tei8fentung eingetreten. Sluf ®tunb
bet neuen greife fteUen ftdj ab Slnfang
3uni SRo^blöcfe auf 2435 ml, gormeifen

auf 2105 «Dil, ©tabeifen auf 8200 «Dlt.,

@robbled)e auf 4040 >JHf., freinblec&e auf
4840 «M, SSalgbraljt auf 3685 «DM.

ffiinen gewaltigen «JMlafdjlag I)at bet

©efd)äft8gang in bet «polginbuftrte
erfatjten. «Bot wenigen SBoqjen nod) batte

biefet ^nbuftriegroeig eine #od)fonfunttur,

bie man nie für möglid) gehalten tjätte,

ie|t ift ein tapibet ©tut» etfolgt. 3n ben
te&ten «JEÖodjen ift ba3 ©efdjäft faft oöDig

fum ©tiUftanb getommen. 3>ie «Dlöbel»

abtifen unb Sifdjlereten finb nut nod)

gum geringen Seil befd)äftigt. SlnfangS
ermattete man eine Belebung be8 ®efcgäfteä

gum fterbft, bod) roerben bereits fett

hierauf feine fonberlidjen Hoffnungen metjr

gefegt. 3>ie (Sjportaufttäge bleiben infolge

ber Sefferung be8 «Diarffurfe8 giinglid) au8.

3)a8 $Befleibung8geroerbe fteljt

gang befonbetä unter bem ®tud, bet burtf)

Die 3utü<*^aKun8 0el ftauferfdjaft ent»

ftanben ift Äenngeidjnenb ift bet Slu8fall

bet granffurter Üfteffe, bie unter bem
©nmptome bet allgemeinen 3urficTb,altung

ftanb. Slud) bie SeÜMiger «Jlaud)roaren»

Oftermeffe blatte fetjr ruhigen Seginn, ohne

bafj fid) bie (Srroartungen für bie «Be»

lebung be8 ©efcfjäftS in ber groeiten £älfte
bet «JJteffe erfüllt gärten. 3>n oet fetten«
unb Damentonfeftion finb oielfaa) nod)
alte Slufträge oorljanben, bie gegenwärtig
oetatbeitet roerben; Sleueingänge finb faft

nid)t gu oergeidmen. $>ie Söäfdjefabriten

oerjeidjnen ebenfalls «Rüdgänge hn UmfaJ;
Annullierungen oon Aufträgen finb an ber

ZageSotbnung, trotjbem mar ber ©efcfjäftef»

gang in biefem @efd)äft8*roeig beffer ald

im Jöoriatjre.

8lm ©elbmartt fyat, roie gu etmatten,
bie «ilufroärt8ben>egung ber beutfdjen «Dlarf

einen ©tiUftanb erfahren. fieiefite Stuf»

befferung roedjfelt mit leictjter ©enfung
3)ie beutfdjen SJeoifen geigen folgenbe
ßmtroicflung

:

(Snbe 3fanuat
„ Jfebruar

atj

til
5f.
3J!at

Sunt

Mmftet«
bam
3.12«/,

2.72«/,

3.70

4.85

6.05

7.30

©toefc

f)olm

7.50

5.40

6.45

8.20

10.25

12—

Sütid)

6.80

6.15

7.90

9.80

11.10

14.40

©ntfpredjenb ber Slufroärt8entnHcfliing bet

beutfdjen matt ift bet Sftüctgang bet ftemben
«Roten an ben beutfdjen «Bdtfen. $iet
geigt fid) folgenbeä «Bilb:

®nDe fcoßanb ©d)mei8

3296.50 1328.25 1648.25 1498.25
3696— 1488.50 1865.50 1620;75
2647.— 1313.50 1541.— 1258.50

2112.75 934— 1288.75 1033 75
1448.50 641&) 864.10 664.30

1346.15 611.85 841.65 679.30

Vjanuar
»ebruar
Star»
Slpril

«Dtai

3uni
5)er allgemeine «JBarenmarft geigt

nad) roie oor, roa8 bie greife anbetrifft,

tein fonberlid) oeränbetteS SluSfetjen. <£8

roitb mit ®ifer oetfud)t, bie Ijoljen greife

folange roie möglid) ju Balten. 3>et in

ben nid)tbemittelten 9Jolt8fa)id)ten an«
pefammelte UnrolHe l)at gang BefonbetS

tnfolge bet l)ot)en Obftpreife in oet»

fd)iebenen ©täbten ju unliebfamen 3«'
fammenftbfjen geführt.

©ef d)id)ttid)e «unbfd)au XVUI.

SSon Dr. Jur. ftutt (Sb. Smbetg.

2>ie ütteratur übet ben ftrtegäauäBrud)»

inäBefonbere aud) über Die ©d)ulb am
Jhiege, roäcbft »on %aa ju Sag meb,r an.
2)ie beutfdjen «ften übet bie leftte 3eit
oor bem ßriegäau8Brud)e finb ooQftänbig
oeröffentlid)t roorben unb bilben eine toert=

ooHe, roenn aud) nut einfeitige ©runblage
für bie «Beurteilung ber fragen. S)eutfd)et«

feit8 finb allein übet 900 3>otumente bet

öffentlidjfeit übetgeben roorben. ®id)
butd) biefe ^inburdjgufinben ift nid)t leidjt

unb bürfte ben ineiften ju geitraubenb

fein, ßarl RautSftj ^atte e8 Ja oerfudjt,

biefe 2)ofumente für ba3 breitere Subtitum
jugänglid)er ju mad)en unb jufammen»
jufaffen. SBie er fid) biefer Slufgabe ent»

lebigt b^at, Beleuchtet © r a f Tlajc
3JI o n t g e I a 8 in fernen bei ber 3)eutfd)en

Söerlagägefeüfd)aft f
ürSolii if unb ©efd)id)te

(Eljarlottenburg) erfdjienenen „©loffen
gum ßaut8ft)«Sud)", in benen bet al8

©a)riftfteller beften8 befannte SSerfajfer gu
bem @tgebniffe gelangt, „ba^ ba8 Haut8=
Infd)e Suaj roegen feiner Befd)ränfung auf
nur einen 'ieil bet längft allgemein gu»

gänglid)en Quellen nid)t dt8 ein SrgeBniS
unparteiifdjer gorfa)ung gelten rann."
ÜRit 9ted)t flirrt «Dlontgela8 au8, bafj

flautätn teine8roeg8 bem beutfdjen Solte
„burd) feine einfeitige ©arfteUung ber

Vorgänge, bie alle gefjlet unb ©6led)tig=

leiten ber ©egenpattei oerfdjroeigt'', etnen

Dienft errotefen b^abe. Diefem Urteile
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tonn man unumrounben beipflichten, unb
man gebt faum gu roeit mit ber Seljau»«

hing, Dag RautSfrj in feinet bltnben
ißarteirout fogat oem beutftben Solfe

febt gefcbabet bat
3m gleichen Setlage ift nunmebt jebod)

ein Sucb etfcbtenen, baS in unpattetifcbet

Steife „Die ©runblinien bet biplomarife&en

Set&anbhingen bei ßrtegSauSBrud)" bat«

fteQt unb als guter gübrer butd) bie Dielen

biäber oeröffentlidjten amtlichen 3)ofumente
«elten !ann. ©ein Serfäffet ift SB. 9B. d o n
»üloro, ber fld) mit biefem Sudje
sroeifelloS ein Serbienft ettootben bat.

Süloro gefjt mit SRed)t oon bem ©eficbtS«

puntte auS, ba| eS gut n°<& unmoalid)

ift, ein abfd)lie|enbeS litteil gu fällen Uber
bie gtagen, bie gum Äriege geführt fjaben,

unb ntem bie ©djulb am fttiege gugufdjieben

fei, unb et oerttitt ben ©tanbpntt, bafj

ft* bet $iftotttet unb Solittter jejjt batauf
befdjränten mufj, baS oorläufig ootüegenbe
Material gu fidjten unb gu »erarbeiten,

baä ©nburteü unb bie Ätitif febod) einet

{jäteten ©eneration gu übetlaffen. Siiefe

arbeit beS ©id)ten8 rottb leibet nod)

meift — roenigftenS oon bem Saien —
untetfd)ät|t. 3Sir fönnen baS Süloio'fcbe

Sud) jebod) allen unfeten i'efetn empfehlen,
bie fid) übet bie biplomattfdjen Stttenftücte

not ftriegSauSbrua) in aUet ftürge ein

tlareS Silb oerfcbaffen wollen.

9US eine micbtige ClueHenfammlung be«

Sinnen bie„2Jlatetia[len, betreff enb
bie SEBaf fenftillftanbSDerbanb*
langen" bei bet 3)eutfd)en SerlagS«

9efeafd>aft fttt SPolttl! unb ©efcbicbte gu
«(cbetnen, roo oor etroa 3abjreSfrtft aud)
bie „SDlatettalien, betteffenb bie g-tiebenS«

oer&anblungen" oeröffentlicbt roorben finb.

3Bit baben bamalS bereits batauf Ijtn«

«"riefen, eine rote reidje gunbgrube biefe

Sammlungen füt ieben finb, bet fUb mit
bem tlbfcbluf3 beS UöeltftiegeS 6«fd)äftigen
»iQ, inSbefonbete füt ben Solittfer unb
$ifto:i!et, bet |päterl|in biefe .Seit Aum
®eg«nftanb feinet Slrbeit unb Unterfudjung
Rtacben roirb. 9luS biefem fflrunbe be«

Stüfeen mit aud) biefe neue Setöffentltcbung
beS 58erlageS unb hoffen, bajj bem bis
V$t norliegenben Seil VIII, bet ben Seridjt
bet beutfcrjen SEBaffenftiUftanbSfommiffion
über ihre fcätigfeit Dom Slbfdjlufj beS
©affenftillftanbSoertrageS bis gumSJnfraft«
heten beS griebenS enthält, bie übrigen
seile ted)t fcfineU folgen mögen, ©ie
roerben bem ßefet geigen, roeldji umfang-
reiche «rbeit oon bet beutfd)ett „SBato"
Steiftet rootben ift, roie Diele fragen be»
arbeitet unb Beantroottet fein wollten, unb

bafj man bie Sltbeit anerfennen mufj, mag
man aud) im Stillen roünfdjen, bafj biefet

obet ienet SßunÖ eine anbete ffitlebtgung

gefunben hätte, als et butd) SRatfyaS
©rgbetget tatfädjlid) gefunben B,at.

©d)lie|Hd) fei auS biefem füt bie Set«

öffentltcbung polttifdjet unb gefd)ic6t8«

rotffenfd}aftlicBet SEJetfe fo rüstigem Serlage
nod; ein Sud) beS ©taf en Stoclbotf*
SR an | au furg ermähnt, baS ben einfachen
^Titel „Dotumente" führt. ©8 enthält
©djtetben, SfntetDieroS, Stnfptadjen, Sieben

uno fonftige 93etöffentlidjungen biefeS

betoottagenoen Diplomaten roäQtenb feinet

leibet nut aügu futgen a^ ©taatS»
fefretät beS SluSroättigen SlmteS, melcben

Soften et beteitS nad) 6 SDlonaten niebet«

legte, roeil et feinen Stamen nicbt untet
ben ©d)mad)frieben oon SßerfaiHeS fefcen

rooKte. ©ie geben bem ßefet etn guteS
93ilb füt bie oon bem SBerfaffer oetfolgte

Sßolitil, bie gu tetten oetfudjte, roaS nod)
gu tetten roat. Safj beim gtieben nttbt

mebt betauSgefd)lagen roetben lonnte, ift

niajt bie @d)ulb beS SSetfaffetS, an beffen

biplomatifcben ^ä^igleiten roobl niemanb
groetfeln rottb. ©8 ftetjt gu Qoffen, baft

©taf VRan^au— ttoft feinet im „9fad)roort"

niebetgelegten Vnfidjt — bod) balb feine

teidjen biplomatiJAen ©»fafjrungen unb
fein polittfdjeS SBtffen butd) SSetöffent«

Hebung bet SßtajiS unb bet SESiffenfd)aft

gugönglid) maebt.
©in red)t trautigeS flapitel beS 9Belt«

IttegeS Be^anbelt baS Sud) nSBelgtfd)e

SanbeSoetteibigung u. SBUtgetroad)t 1914",

baS non Oberft oetn^atb ©qroett«
feget im amtlid)en auftrage bearbeitet

unb im Serlage non Weimar i?olBing

(Setiin) Detöffentlidjt rootben ift. DBerft
©ebroettfeget qat lange Qeit bem ©enetal«
gouoernement in Selgien angehört, et ^at

alle bort befinbücben Sitten butdjgeatbeitet

unb bet Sftieberfdjlag biefet ungeh^euten,

mübfeligen Sltbeit finb bie Setöffent«
lidjungen, bie et in legtet flett bem beutfd)en

liefet gugönglid) gemad)t fyat. SBJtt be«

Spradjen oor geraumer ^eit an btefer ©teile

lie „Unneröffentüdjten Dofumente gut

eutopäifdjen jjjotitit" unb ^oben bei biefet

©elegenfaett bie ©tünblidjteit unb bie

fafje
Sebeutung b.etoot, bie biefe Set«

entltcBungen ®d)roertfegerS füt bie

iffenfdjaft BaBen. S)aSfelbe SoB fönnen
mir unbefebräntt au4 bet neueften ©djtift

beS SerfafferS etteilen. STn bet ^anb bei

retd)en Quellen, bie gum gtofjen Seil als

„Slnlagen" bem Sud)e beigegeben finb unb

fo aud; ben übergeugen müffen, bet etroa

an bet unpatteüicben ®arftellung groeifeln
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follte, geigt ber 'Berfaffer, tote bie ßanbeä»
oerteibtgung oon bet belgifdjen Regierung

für bcn ftriegSfaH oorbereitet, roie fnfte»

matifd) an bet ©inridjtung unb MuSbilbung
bet garde civique gearbeitet mar, unb et

fommt ju bem ©rgebniä, baß „in , bet

nidjt genugenbcn getfttgen$urd)bringungber
ßriegSoorbereitungen . . . eine feljr toefent«

Haje urfadje füt baä 2}erf)alteR bet belgifdjen

SeDölfetung erblich roerben muß." ®ie
belgifdje SRegierung trifft alfo eine $aupt=
fdjulb an ben traurigen Vorgängen, bie

fidj in bet erften $eit be3 flriegeä in

SBelgien abhielten, an ben 3erft8runacn,
bie (ebiglid) burdj bie militärifdje Slot«

roenbigteit erforberlidj geroorben roaren,

unb an bet Sejjaublung belgtfdjet^ioiliften,

bie — blinblingd bie unflaren belgifdjen

SRegierungSanorbnungen auSfüljrenb —
intern traurigen, aber DoQauf geredeten

©djictfale oerfieten. güt jeben, ber ben
©inmarfdj in Belgien miterlebt, für {eben,

ber in fpäterer Seit bei Äriegeä in SBelgien

tätig mar unb bie traurigen Stätten, bie

folgen jener entfeffelten SöoltSIeiben«

fdjaft gefefjen t)at, roirb ba$ SBudj ©djroert«

fegerä non großem 3fntereffc fein, unb bie

unS feinblidje 2Belt roirb ettennen, baß
baS „arme tieine Belgien" bod) nidjt gang

fo fdjulbloS an feinem ©djiclfal ift, toie

eS bie englifdje Sßropaganba bingefteHt tjat.

SBon neuerer militärifd)et Literatur übet
ben SBeltfrieg roäte junädjft baS „oon
einem ©eneralftäbler" herausgegebene
Sudj: „ffritit beS SöelttriegeS. ®aä @rbe
SHoltfeS unb ©djlieffend im großen flriege."

(SBerlag oon fl. JJ- Äötjler in ÜJetpjig) ju

nennen. ©ine gang auSgejeidjnete fritifebe

ftarfteUung, bie man mit SRedjt al§ ein

„©eneralftabSroett im fleinen" begeidjnet

bat. S)er SSerfaffer gibt in ben erften brei

Seilen feines SBerfeS bem üefer einen

Überblict über bie Aufgaben beS ©enetal«
ftabeS im ^rieben unb im Stiege, er geigt,

roeld) ungeheure Slrbcit in ber „großen
SBube" geleiftet roorben ift, um ba£ $eer

fampfträftig ju madjen unb biefe flampf»
traft ju erhalten. 3" futjen ©tridjen

geidjnet er bie ©ntroidlung ber ftratogifdjeu

ueb tafiifitjen ßetjren feit ben Stiegen
oon 1866 unb 1870, bie oon aJioltte bem
©eneralftabe gelehrt, non ©djlieffen weiter*

gebilbet roorben finb. ©djlieffen ljat leibet

teinen ebenbüttigen ©tben Ijintetlaffen,

bem beutfdjen #eete fctjlte im 9lugenblicfe

bet 9tot ber gtoße geniale ©tratege, bet

baS Steftament ©djlieffenS in tidjtiger

SBcifc jur ®urd)fül)tung brad)te. 3)er

oterte Steil ift alSbann ben Operationen
beS ©elttricgeS geroibmet, beffen fttate»
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gifdjen Setlauf bet SJerfaffer in außer»

orbentlid) tlarcr 0orm gur $)arftetlung

bringt. SDtit fadjmännifdjer, ftetS rein

fadjgemäfjer ftritit beleurfjtet er bie ein»

jelnen Sntfajlüffe ber Oberften ^eereS«
leitung, nur ^ier unb ba fitt) auf einjelue

&ampft)anblungen einlaffenb, lobenb, roaS
gu loben ift, aber aud) bie gebjer nid)t

oerfdjroeigenb, bie gemad)t rourben. %ai
33ud) ift nid)t etroa nur für ben SDiilitär

gcfdjrieben, oielmef)r roirb jeber ©ebilbete

auä ib,m oiel lernen tbnnen unb uiel 9luf-

tlärung fiuben übet fragen, bie i^m fonft

nid)t ol)ne toeiteteS t(at gerootben finb.

dine nidjt minbet roettoolle 33ereid)erung

unferer militärifdjen Literatur über ben
Söeltfrieg ift baS auSgejeidjnete 33ud)

ü i m a n oon ©anberS „5ünf fjabre
SCürtei", baä bei Sluguft ©djerl in SBerlin

erfd)ienen ift. 3Jlit }at)lreid)eu ©tijgen unb
flatten »eiferen, gibt e$ einen Haren Über»
blid über bie ftriegSereigniffe bei unferen
türfifeben SBunbeägenoffen. Keffer al8 trgenb
ein anberer ift ber 9Jerfaffer in ber Sage, über
bie maunigfad)en©d)K)ienfl£eiten ju urteilen,

mit ber auf bem ftrieggfd)auplat)e an ben
5)atbanellen, in ©nrien, äJtefopotaimcn

unb am AautafuS ju tänvpfen roar. 2)aS
5JBertDolle an ben ttittifdjen Sttuppen
oollauf anettenr.enb, roeift bet S3erfaffer

bod) auf bie großen ÜRängel unb ©d)atten»

feiten in ber türfifd)en Ulrniee tjin, auf bie

er fdjon toärjreub beS £rieges pflicbtgetteu

ftetS aufmetffam gemad)t t)at, ob^ne an
ben mafjgeblid)en ©teüen in ®eutfcb,lanb

©etjbr ju finben, roo man ben orientalifd)

auSgefd)müctten, übertriebenen, rofigen 33e«

tidjten beS türtifdjen ffriegSminifterS merjr

©lauben fd)entte, aiS ben roat)rt)eitä=

gcmäfjen, aUctbingS nid)t fo günftig

tlingenben SBarnungen beä treutfdjen

©eneratd, ber immer roieber bie ©renken
ber türtifdjen ßeiftungSfätjtgfeit fjeroortjob,

bie in feinem 5Berfjältni8 ftanb ju bem,
roaS bie SCürtei unb infolgebcflen bie

beutfd)e Oberftc fteereäleitung ber türtifdjen

3lrmee jumuten ju bürfen glaubte, ^ätte
man auf bie Söarnungen beS 33erfafferä

merjr gehört, fo blatte man fid) fidjer nidjt in

fo inandjeS Slbcnteuer in Slfien cingelaffen,

ba8 burdj bie ^erfplitterung ber Jträfte

baä türfifdje ^eer auf feinem ber firiegS*

fctjaitplägc fdjliefjlid) bem ©egner geroadjfen

fein lief). ÜJitt aufjerorbentlid) großem
^[ntcrejje oerfolgt man iuSbefoubere bie

oom 58erfaffer als OberbefeblSl)aber ge«

leiteten kämpfe an ber Sßalnftinafront im
legten firiegSjabr. 9Benn man bem 93er-

fafjer norgerootfen tjat, et Ijabe bie Stätig»

teit ber beutfdjcn truppen in feinem ©uaje
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nicht genügenb gewürbigt, fo tonnen wir
biefem Sormurfe nid)t beipflichten. ©et
Serfaffer wollte unb tonnte nicht in bem
if)m geftedten Wammen fid) auf ©injel»

Reiten einlaffen; eS mar nicbt feine Slbfidjt,

eine atteS etfdjöpfenbe 5hiegSgefcbid)te jn
fajreiben, feine Slufgabe war weit enget

gegogen: et wollte lebiglid) einen fiberbüd
übet bie AriegSereigniffe bei unfeten
türfifdben SunbeSgenoffen geben unb bie

geilet barlegen, bie mit biet wäljrenb beS
firiegcS gemad)t haben, bamit mit in

$utunft auS irjueu lernen tönneu. 3)aS

ift bem Serfaffer in trefflicher SEBeife ge«

hingen; Solititet unb ÜWilitärä werben
auS biefem faebgemäf? gefehriebenen Suche
in gleid)et Söeife reid)e Belehrung fdhöpfen.

• •
*

„BtSmatdS auswärtige Solitit nad) bet

iReichSgrünbung" bat bet leibet ju früh
batjingegangene #an3Slef)n mm (Segen«

ftanb einet einget)enbcn Untersuchung ge«

macht, bic 'fegt nact) bem ^obe beS Ser=

MferS im Serlage oon SR. Olbenbourg
(2Jiünd)en) erfdjienen ift. ©ie ©tünblich»
feit, mit bet $ßlefm bie gasreichen Quellen
bet SiSniardliteratur burebforfebt unb
oerarbeitet bat, bie tritifche Seherrfchung
biefeS ©toffeS unb bic hod)entmicfelte

gäbigfeit beS oetftotbenen SerfafferS, bie

Jjufammenbänge auf}enpolitifd)et$toblemc

m etfaffen, geben biefem legten 9öcrfe

HJlebnS ein 2lnred)t auf einen heroor»

tagenben Slag in bet Literatur jener

^eitepocfje nad) ber ©rünbung beS©eutfchen
Meiches. SDiit bemunberungSmürbigcr
fllartjeit unb ©d)ärfe gibt $lerm eine

©arftellung bet europäifchen Solitif in

ben 70er unb 80et fahren, beten aJlittel»

punft ja bet bebeutenbfte Staatsmann
feinet .geit n>at : SiSmat(f. ©ie midjtigfte

groge biefet beiben 3ahrgehnte mat bie

orientalifche 3?rage, bie auf bem Berliner

ffongtefj gang unb gar ntcr)t enbgültig
geregelt warben war; beim bereite wenige
^arjce nact) biefem ßongreffe oerfegt bie

bulgarifcbc JJtage (Suropa uon neuem in

febroere Unruhe, ©er Serfaffer geigt nun,
mie SiSmard in biefet fcbioierigen Sage
als Seiter bet beutfdben Solitif get)anbelt

bat, wie et eS immer wiebet oetftaubeu

bat, ©uropa oot be*i mcljr alS einmal
btotjenben europäifchen Ätiege gu bewahren.
SlüerbingS getjörte baju ein SJcann, mie
eS bet eifetne ßanglet war, bet baS 2ln«

fe^en gang (SuropaS genofj, begro. oon
iljm gefüra)tet mürbe. ©ie beutfetjen

Solttiter tonnen au« biefem Suche mandjeS
für bie StajtS lernen, unb jeber, ber noa)

^ntereffc für bie ©röfje ©eutftfjlanbS tjat,

wirb baS feffelnb gefdjriebene Sud) mit
©enufj unb oot allem mit ©emtnn Iefen.

3Hd)t bem grojjen ©taatSmanne, fonbetn
bem großen !lJcenfd)en gilt baS Sud) oon
J*arl@roo8 „SiSmard im eigenen Urteil",

baS foeben im Setlage bet ©otta'fdjen

Suchhanblung erfebienen ift SS finb feine,

febarffinnige pfncbologifdje ©tubien, bie

ber Setfaffet an bet jpanb bet MuSfagen
beS grojjen ÄanglerS übet feine (£igen>

febaften unb gäbigteiten, übet bie Setfön«
liebfeit beS 9tcid)SgrünbetS macht, unb auS
benen unS baS Silb beS grofjen ©taatS«
manneS in flaren, ungefebminften 3u9en
entgegentritt. 9lud) biefeS Sücblein barf
als intereffante, lefenSwette Seteid)etung

unfetet SiSmatd.ßitetatut gelten.

Untet bem SCitel „3>a8 (Enbe beS tuffi«

fd)en ÄaifettumS" oetüffentlidjt bet &l)ef

bet tufftfeben ©e^eimpolijei ©enetal
ftomatof f «Äutlof f tm Setlage oon
Sluguft ©d)etl feine iütemoiten. ©et Set»
lag bat fid) ein bantenSmetteS Setbienft
etworben, bafj et bief« ÜDlemoiren, bie einen

tiefen ©inblid in bie geheimen Sotgänge
beS ruffifdjen ©taatSlebenS gewähren, ben
beutfd)en ßefetn jugänglid) gemacht ^at.

Denn, wenn fid) aud) baS Sud) beS ehe-
maligen Solijeigewaltigen im Zarenreiche
oon fubjettioer »änfchaunngS» unb UttcilS»

weife uid)t tjat freihalten tönnen, fo ift

eS bod) oon gtofjem SSJert füt baS Set»
ftänbniS unb bie Seurteilung beS jatiftifdjen

ÜtufjlanbS in ben legten ^aljren feines

Seftef)enS. 3fn ben oerfchiebenen einfluf^»

reichen ©teUungen, bie ber Setfaffet in

bet tuffifeben Sermaltung eingenommen
bat, war er in ber Sage, beffer ©inblid
in baS oft buntle 9öitten bet SRegietung
unb ibret ©egnet gu erlangen als bie

meiften anbeten ÜUtenfcben. ©o fübtt

Romatoff ben fiefet oon bet SReoolutiou

beS Jahres 1905 bis jum Umftürj oon
1917, ben er nur für eine gortfegung ber

reoolutionären Sewegung oon 1905 anfielt.

(Sine überrafd)enbe ^üUe oon ©injelt)eiten,

bie )um gröfjten Seil bem Sefer noch nicht

betannt fein Dürften, wirb in lebenbiger

gor in gefebilbert; ber Setfaffet oetftetjt

eS, ben Üefer ju feffeln unb ibn immer
mehr für ben ©toff feiner ®arfteHung ju

intcreffieren, fobafs er baS Sud) nidjt

früher aus ber ^>anb legt, als bis er auf

©eite 368 angelaugt ift, mit bet baS
Sud) fchhefjt.

Sou bet ©ammlung „SDlenfdjen", bie

im Setlage uon UUftein & ©o. in Berlin

erfebeint, unb beren etften btei Sänbe mit
feinetjeit befptod)en hoben, liegen jwei
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neue ©änbe ooi, bie alle ©orgüge il»rer

©orgänger teilen, gunäd&ft gibt ©aul
©Hegfer ein ÜebenSbtlb oon „©allen»

Stein", oon bem nod) ®d)iller fagt: ,,©on
>er Parteien ©unft unb $a| oerroirrt,

fcbtoanft fein ©fjaralterbilb in bet ®e»
fqirfjte." DaS roar batnalS; tngioifdjen-

baben bie fd)roebifd)en unb fädjfifajen

»rdjtoe reid)eS SDlaterial gur @efd)id)te

SöaHenfteinS gu Sage geförbert, baS butd)
bie ©rmittelungen im ©taatöatdjio Don
ßannooet nod» netoollftänbtgt rourbe.

DiefeS ©laterial l>at Sieglet oerarbeitet

unb bietet im oorliegenben eine IefenS«

roette ©tubie über bu madjtooHe unb
rätferfja|te ©etfönlidjteit ©JattenfteinS.

Stu* bie ©eljauptung beS ®d)iHet'fd)en

©JallenfteinS: „3<f) gebe nidjtB ®d)riftüd)e8
oon mir" roirb butd) ben 2lbbrud oon
gablteidjen ©riefen ©JaHenfteinS, oon
©abreiben be8 ffrteblänberS an feine ©er»
trauten, an feine ©eneräle unb an ben
flaifet mtberlegi Wu8 btefen ©riefen unb
auS ben ©ertdjten bet ^ettgenoffen, oon
benen aud) eine gange Saigafji aum Slbbrud
gelangt finb, !ann fid) bet ßefer ein guteS
©ilb oon bem Seben unb ©Jtrten biefeS

gtojjen gelbbertn madjen, beffen Qitl e*
mar, gemeinfam mit Saufen unb ©ranben»
bürg auf ©runb ber SteltgionSfreiheit ben
Ärieg gu beenben, ber feit ^aljren Deutfrf)»

lanb oertoüftete.

Der anbete neu erfdnenene ©anb ift

bem Didjter „#eine" geroibme t. ©. fr 3t e in

=

bolb t|at eS oerftanben, ein leben bigeS

©ilb oom ßeben unb innerften Söefen
§eintia) feines na* feinen ©riefen, feinen

autobiograpbjfajen yneberfdjrtften unb nad)
ben ©titteilungen unb ^tußerungen anbetet
®d)rtftfteller gu aeben, bie mit tym gu«

fammengettoffen ftnb, fo oon ©arnbagen,
2fmmermann, ©en|, Slnbcrfen, ßaube,
©ritlpatget, @u§toro, Hebbel, um nur ein
paar allgemein l<e!annte 9iamen betauä»
gugtelfen. 8lud) ©lännetn rote üJlatj,

Öaffaue, Salgac unb 2lleranbet DumaS
begegnen roit, tun eine gfüHe oon ©etfön»
lidjteiten, beten urteil übet ben Didjter
oon ^ntereffe unb gu feiner (StjaraftetU

fierung oon 9Btcf)tigfeit ift. 5Rid)t uner«
roätmt foH bie lefenSroette ©inleitung
bleiben, bie SReintjolb bem ©ud)e oorauä»
fdudt, unb in bet et oetfudjt, ben fornpli»

gierten ©Ijarafter feines gu analnfieren
unb tlargulegen.

^um ©düufj fei nod) auf eine roidjtige

oolt8n>irtfa)aftüd)e 9teuerfd)einung I)in»

geroiefen, beren ©ebeutung man rootjl

fdjon batauS etmeffen lann, bafj bereits
roenige ©3od)en nad) bem @rfd)etnen eine
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groeite Muflage notroenbig geworben ift,

bie in bantenSroettet ©Seife DaS gegebene

ftatifrtfdje ©taterial ufro. MS in bie neuefte

Seit fortführt ©8 ift bie« bad im ©er«
läge oon $1). ßifjnet (©erlin) erfdjienene

©ud) beS Äammerpräfibenten Dr. Jt.ff lee =

felb: „Die ©olf8n>irtfd)aft be8 beutfdjen

©MeberaufbauS." Den ©Jieberaufbau
unferer ©3irtfd)aft, bie butd) ben SMttrieg,
ben gtiebenäDettrag, bie SReoolution unb
itjce golpen gu einem Xtümmetfelb ge=

roorben ift, unb beren legte Dtefte roa^n"
roitjige ^anatifer nod) gu getftBten fud)en,

begeid)net ftleefelb mit 9ted)t al8 bie

roia)ttgfte fjorbetung bet ©egenroart. SBie

fid) bet ©etfaffet bie8 benft, jeigt et in
aüer Äürge — manchmal leibet attgu

tutg — in bem ©3ittfö)aft8» unb 2anbe8=
Julturotogtamm, ba8 et in feinet Sdjtift

auffteüt. 9luf bie eingelnen ©untte biefeS

©rogtamm« 9eute nä^er einguge^en, oet«

bietet unS bet befdjtäntte SRaum, bod)

b^offen ni'r, an anberer ©teile au8füljrüd)et

auf bie ©ebanlen Äleefelb8 gurüdgufommen.
aJland)er feinet ©orfdjläge roirb oetmut«
lid) bei otelen auf ©sioetftanb ftofjen, inä»

befonbete feine gfotberung bet aUgemeinen
roirtfaiaftlld)en $ienftpflid|t, aber ba8 lann
ben ©3ert oe8 ©ud>e8 al8 fold)en nia)t

b,etabfe^en. ©efonberS ^eroorgub.eben roäre

nod), bajj fllcefelb feine Behauptungen
burd) guQlreid)c neue ftatiftifd)e Tabellen

belegt, bie feinen ©etrad)tungen erfyöfjten

Slaqbntdt oerlei^en.

Sitetattfd)e Siunbfdjau.
©on ©tof. Dt. ^einridj ©tbmfe.

©djlagrootte oetbetben bie flunft nid)t

minber als bie ©olitit. ©ollten roir unS
bei ädern Streit groifdjen ben oerfdjiebenen

Stiftungen nidjt immer gegenwärtig (»alten,

bafj ein ©3ert barum nod) nid)t gut ober

fd)led)t ift, roeil eS gu biefet obet jener

gehört, um roeldjen ^SmuS e8 fid) aud)

^anbeln möge? ©tikpatger b,at einmal
einen ©prurt) gefdjtieben, ber Dielen aud)

tjeute nod) als ©taljnung bienen lann;

mau braua)t nur für bie bamaligcn €d)(ag>

motte bie unferet Sage eingufegen:

5Romantifd), flaffifa) unb mobetn
©djeint fdjon etn Ütteil biefen ^errn,

Unb fie überfebjen in ftolgem 9Rut
Die matten ©attungen: fa)lcd)t unb gut.

9luf einem ©ange butd) neue ßnrif ^aften

befonberS folgenbe ©inbtüde. Die „Sieber
eines Dorfpoeten" oon Qrtang ©eter
Äütten (2. oermebrte Sluflage, ®ifel«©er=

lag, Düten«©itteSbotf, J919) finb a(te
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©tbule, 9cad)flang be8 SBolf8liebe8, fdjlidjt

unb oefü^looH, olmc Diel (Sigenart unb
UnterfdjeioungSflnn fttt ÜRatteS (and)

platte«) unb ÄräftigeS, aber bodj in

mannen ©«bieten oon Siebe unb Zob,
aud) in ffinbetllebetn oon anfotedjenbet

.Jnnigfeit. ffitroa mit Sautenbegleitung

roetben fie geroifj für oiele erfreultd) fein.

Söeitao oon biefet beutfdjen Dorf»
beimatbidjtung liegt bie äufjere unb feelifdje

2anbfd)aft bet aioniftifdjen ©ebid)te „Der
9tote Hwonb" oon ©ugen #oeflid)
(SR. 3. Öen ©amtier £e»ron). (Beurig,

SBien, ftMQ, 3lf.©erlag, 1920). „ärtembet

3onen ftembe @öb,ne / roanren mit
taumelnb butd) bie ©änge / fremben
©eifteS . . . Denn niemals roaren beine

©tunben, / 0 (Suropa, / un8 ©tunben
jielaljnenber Ermattung ... 0 Dften,

nimm roiebet und in beine ©onnei"
3fubelnb roitb ba8 SDlotgenlanb im „Slbenb

bet ©rfüHung" begrübt: „0 Heimat,
$eimat! / SRocb glutet bein ungeheurer
Sttonb / tjinter Den Dattelpalmen, / fdjioer

atmen beine gelber / im Stüde unerlöfter

9täd)te. / Den ©djludjten beiner SBerge
/

entquellt (V> nod) bet SBarf), / bet unfcte

Sätet gettänft, / unb au8 bem SBlute

unferer gelben / fingt nod) beine rote

Srbe. /
fieimat, Heimat!" Sludj biefe

©ebidjte finb im 9lu8brucf rootjl mefjr

Stadjflang als ©igenart, im ^nt^alt abet

bebeutungSooll. SRan fnütt e8 i^nen an,

bafj fie au8 unmittelbatem ©rieben im
SDlorgenlanb tjeroorgegangen finb.

ffunftnolle „©0 nette" fdjteibt flatl
9Silln ©traub (#eibclbetg, Hermann
SJleifter, 1920). ©r etinnett in feinet

farbenreichen unb fotmgeroanbten 9lrt an
bie franjöfifdjen SßarnaffienS, Seconte be

SiSIe unb anberc. @r ift j)ug(eid) ein

entjücttet Sobrebner aller ©rbenfä)önt)eit

unb ein SRnftifet, „gottt)eitbuTd)brungen

nad) ben legten ero'gen Dingen." «luf

ben #öb,ermnften ftet)t er neben 2lngeluS

©ilefiuS.

,,3cf) bin uon Dir, 0 ©ott, bi8 an
ben 9lanb gefüllt

2Öie ein ©efäfj au8 glaSgefajliffneir

äöänben,
Du glübjt au8 mit in taufenb $tiS»

men=SBränben
Unb fdjreiteft oorroärtä frei unb

unoerljütt."

$n ben ffreiS berer um ©tefan ©corge
unb £ofmannätljal getjören bie „$ u g e n b =

gebi d)t e" oon Stubolf SB 0 r d) a r b t

(©etlin, ©rnft Oterootjlt, 1920), fet)r

mäblerifd) unb jum Zeil gejiert iu ber

0orm, etroa8 abfonberlid) ober beffer : fid)

abfonbernb in bet Stimmung, oft ju brei

altettiimelnb unb mel)t gebanfenfdjroer

alS anfdjaulid), beroufjt allem 3Solf8tüm»

lid)en abt)olb. Äunft für ffünftler. «ber
aud) f)ier ift mand) erlefeneS ßleinob.

Stuf bet ©reiije jroifcben Didjtung unb
«P^ilofoptjie ftebt „Sa« Sud) ©rod"
oon Senore ftübn (©tubien jur SiebeS»

gefdjidjte oon ©eele, SBelt, ©ott. 3ena,

©ugen Diebertd)8, 1920). ©8 fj« an bet

Sidjtung teil nid)t nut, roeil eS in feinet

eblen, tt)Qt^mifd)en @ptad)e burdjau« baf
©epräge^oc|geftimmter©ebanfenloritttägt,

fonbetn aud), roeil e8 in feinem 3nt)clt

nid)toetftanbe8mäf5ige©iffenfd)aft,fonbern

8Iu8bru(I einet ftünftletfeele ift. ©to8 ift

biet bet ^nbegtiff bet ewigen, g5ttlid)en

Siebe, bie jugleid) aUe8 0rbifd)e butd)>

btingen foH, fein fladjet glartetgeift, lein

©enufsfinn, fonbetn ba8 oerllätenb« ßidjt,

ba8 bem Seben überbauet erft SBett oer»

Ieit)t, ba8 in g-teunbfdjaft unb Siebe, in

«nbad)t unb tunftlerifd)em ©efü^l, in

©I)tfuc*)t vo* at[en SBunbern be8 Seben8,

im ©emeinfd)aft8frnn, im 5Bert)ältni8 jum
Saterlanb, jut SDlenfd)beit ©öttlid)e8 im
3rbifd)en oerroirflicbt. ©eroif$ roitb mandjer

gelegentlid) meljt SBeftimmt^eit bet 2)at*

fteüung roünfdjen, abet in Slnlage unb
©eift ift e8 ein gute8 unb beilfame8 SBud),

unb in oielen ©tnjelbetradjtungen übet

Didjtet unb Dentet, übet Äunft unb Seben
roerben bie allgemeinen ©efidjt8puntte

tteffenb erläutert.

©in „@d)roabenroman" oon ® a 1 1© i b e t,

„Die rounberltdjen ©d)iclfale be8
SBalbuin Eetbleitnet" (©tuttgatt,

2prancTt)*fcl)e 99ud)banblung) erjät)lt oon
bem {raufen Seben8lauf eines felbftroiüigen

jungen unb 3üngling8, oon ben Säten
unb (Mebniffen be8 Sebtling8, ber ein

fleiner ©pigOube roirb, be8 Sanb«
ftreid)er8, be8 23ud)t)änb(erS, be8 ©olbaten
im ffriege, beS 8ltl)leten, be8 Sanbmann8,
be8 unglücflidjen unb glüdlid)enSiebbaber8.

Durd) Errungen uno ©itrungen fommt
et ju äußerem, ©rfolg unb innetet Üüd)tig»

feit. Die einzelnen Slbenteuet finb meift

frifd) unb frob etjätjlt, aber ba8 ©anje
fällt bod) ju febt in ©injelfjeiten au8»

einanber.

Die ®tjät)Iung „SDlita" oon ©atl
^agen»3:bütnau (©borlottenbutg,

SRaben.Serlag) ift ein ©rftltngSroerf, ba8

Hoffnungen erroeett, jum Seil aud) fdjon

erfüllt. SDcan benft an fteHermann (ben

fleUermann bet „Sngeborg"), an feine

Inrifdje Überfd)roenglid)feit foroobl roie au
mandje feiner SJlotioe. Der «tltag ift

biefen 3Kenfd)en fern, i^ten ©efübten roie
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iljren SBorten. ES ftnb Stomantifcr beS
SebenS, frei doh engbütgerlidjer #et»
tömm[icf)feit, grofje Äinber, bie mit beut
©djicffal unb mit bem eigenen $ergen
nid)t red)t fertig werben, doH ^arttjeit unb
feelifdjer STtefc, aber ohne gwlngenbe ßraft
be§ SBotlenS unb #anbeln3. Sinei ÜJtenfdjen

finben fid) in hödjftem ©lücf, oerlieren fid)

unb finben fiel} roieber. $)er ©inIfang ift

fd)ön, uielleid)t gumeilen etwas eintönig
bargeftetlt, ber Swiefpalt voü tiefem 9Beh,
aber bod) nidjt übergeugenb genug be«
grünbet. 3fm ganzen oerbient bie oidjterifcrjc

Segabung, bie fid) tjier gmeifeHoä funb»
gibt, beamtet unb geförbert gu werben.
3n ber ©d)rifttnfammlung „2 r i b ü n e

ber ftunft unb^eit" (herausgegeben
oon Äafimir Eöfdjmib, SBerlin, Erid) Sftcife),

bie bet neuen 8Iu3bru<f8funft bienen will,

ift ein £eft mit ©elbftbefenntniffen oon
führenben ©eiftern biefer SRidjtung,
S)id)tern unb bilbenben Äünftlern, er»

fdjienen, ba8 gwar im gangen nicht oiel

fllarljeit fdjafft, aber bod) manchen be»
geidjnenben unb BebeutunggooHen Seitrag
enthält („@d)öpferifd)e Äonf effion").
2>afj fid) b,ier mit fragen ber Äunft oiel=

fad) politifd)e Betrachtungen oerbinben,
braudjt faum betont gu werben; ba8 neue
fünftlerifdje 3unge 3)eutfd)lanb ift fo wie
einft ba8 alte oft gum ©djaben ber Äunft
oiei gu fel)r auf Stoff unb polirifdje SBe«

Ieb,rung eingeteilt, „ßiebe entbedt ba8
©efütjl, bie Stiftung oerleitjt ir)m 9lu3=

brud, bie $olitit fdjaffe fein Statut",

lehrt in oölleroerfBiwenbem ©eift Sten6
®d)icfele. 5>a8 befte, ma8 er fagt, ift ba8
SBefenntniS oom SRaufdj unb oon ber
dual be8 fünftlerifrfjen ©djaffenS. ©leid)

ü)m ftimmt 9Jla$ Sedjftein einen SJobgefang

auf bie wonneooQen ©djmergen ber Sttbett

an. SefonberS tjeroorgetjoben gu werben
oerbienen bie Seiträge oon ©eorg ßaifer
unb (Jrit) oon Unruh. $ener betont bie

Einheitlidjteit be8 tünft(erifd)en fieitge«

banfenS (ber „SBifion"), bie allen nod) fo

oerfdjieben fdjeinenben Söerlen jugrunbe
liegt. „Son weldjer Slrt ift bie SSifion?

($3 gibt nur eine: bie oon ber Erneuerung
be8 SDlenfdjen." Ergängenb befennt Unruh,
bafs itjm „ftreuge Arbeit unb ber energifdje

Drang gur ftoxm als bie entfdjeibeuben

#anbmerler jeglidjer ^nfpiration er»

fdjeinen". Studj auf feilen au3 bem
9cad)laj3 oon granj SJlarc, auf ©terntjeimä

unb Saul ÄleeS SDJitteilungen fei b,tnge«

miejen. SlnbercS wirft mehr feltfain.

toller rübmt fid) feiner potitifeben £etj»

arbeit. Stenn fabelt oon einem „Problem
be8 füblidjen SBörtS", bem einzigen, oor
bem er ftetje, wogegen Däubfcr behauptet,

baft er nur eines auSjubrücfen t)abe, „bie

^bee beä 9iorbIid)t8" ^n feinen etroa«

jufammenrjangSlofen ®etrad)tungen betont

et unter anbenn ben SBert ber ©oradje,

inäbefonbere ben SReid)tum ber bcutfrfjen

©pradje unb oerlangt mit 9ted)t, bafj bie

"5id)ter ben ©dia^ ber ®»rad)e *u oer=

matten unb ju behüten l;aben. 3n auf»

faQenbem ©egeufaß baju ftel)t bie arge

©pradjoerljunjung, bie er fid) in einem ber

$tofa eingereihten ©cbid)t leiftet. Über«

troffen wirb biefe nod) oon $Bed)er in

feinem Seitrag „"Iler 3)id)ter".

(Sinige anberc ^efte ber ©ammiung finb

in neuer Sluffaqe erfd)ienen, fo ©ottfrieb
93 e n nSgumXeil geiftreid)eunbaufrütte[nbe,

im gangen aber unbegrünbet anfprudjäDoHe

5fJ[)antafien über „5)a3 moberne 3°)"
unb bie gut aufflärenben Einführungen
in „$>ie neue «ßlaftif* oon 9Billi 5ffioIf»

rabt, in „®ie neue beutfdje ©rapljil"
oon ©uftao fiarttaub.

» •

3Tu3 ber 9teclamfd)eu Unioerfal»
S i b I i o 1 1) e f, beren tjodjoerbienter #er»

au8gcbcr, $an8 ^einrid) JRectam, für* oor

feinem adjtjigften ©eburtStag am .30. uWärj

biefeS 3fab,re8 geftorben ift, m^gen gum
©a)Iufj nod) folgenbe 9ceuerf«r)einungen

mit warmer Empfehlung genannt ' fein

:

bie ©ebid)te unb bie 9tooeße „Ein
Doppelgänger" oon 2: t) e o b o r

© t o r in, t;erau8gegeben unb eingeleitet

oon äBalttjer ^errmann, ÜubwigSiugen-
grub er 8 ®orfgefd)id;ten „3) er ©tern»
ft e i n h o f" unb „1) e r © cba n b f ü e <t"

mit Einführungen oon Earl 38. Srteumann,

eine „Sragöbie armer junger ßeute" „2> a 8

h o h e 3 i e I" oon ©eorg#irfd)felb,
ein finniges SWärdjcnbud) uon & o n i

31 o t h m u n b, enblid) aI8 36. Sanb ber

„SE(Jufifer»Siographicn" ba8 2eben8bilb be3

nod) wenig allgemein gemürbigten ^er-
mann © o c § oon ©eorg 9tid)arb
ß r u f e. ©eine Cper „J?rance8ca" wirb,

obwohl fie nur feiten aufgeführt worben
ift, oon bem Serfaffer gu ben cbelften unb
reifften ©djöpfungen ber neueren beufdjent

Opernmufif geredjnct.

Unoerlangte SPtanuffripte fenberi mir nid)t gurüd, wenn ihnen nid)t IRiicfporto bciliegt.

©etousgebec unb fffcefrebakteur : 95tof. Dr. fiubroig ettin in »etlin W10, SiiSorouftt 5 a (Sdtfon «mt
Aurffirft SRt. 6308). — <Bcnmtn>ormd)tt SKebaktcur: Dr. Sa Inius Srucb in Srtslau. — gilt ben »olksroiri»

fdtoftlidjtnlfil: Di.jui. Cmil Srid) 6 B If d) er, SB«[in«3e^ttnborf, Sopl)ir«llbor(ottefrr.20 (ffernruf 3d)Iraborf
SRr. 1017). — 5Dr ben 3nferattnteU : Äorl Vater, Breslau 10. — SruA unb 91erioo : 8d)[efifd)e i»ud)bru*rrri'
unb 93frtaas9efeafd)aft m. b. («orl Vater & Co.), Breslau 10, «lattytasfrrafse 12 (Sernruf «mt «in« 11822).





Geh. Reg«- Rat

Prof. Dr. Otto Lummer



23tgrünt>et von ^oul Stnoau

Herausgeber: sprofeffor ©r. eubnrfg (Stein

<5ct)Iejtf(J)e 93ucf)bruckerei* unb 33erlagsgefellfct)aft

m.b.$. (Äarl 93ater & (Eo.) ~ Breslau 10, 9Jlattt)iasftrafee 12.

Setpjig «Htündjen BerlinW. 10. 93ubapeft ßopenfjagen
ff. ff. etrinadirr. »frti)oIb Suttcr. ODrM'frqek.k.$ofbud)qanb(. CErsIto & ©aflclbald)

Stocfefjolm dtjrifttania Äonftantinopel
ff. <£. Grifte, Librairie Royele. Jacob 5>»bn>ab 9Jud)I)blg. 3ntcrnat. 8uct|l>anbl. Otto »eil.

für oit ^3tooinjcn in ®ct)roebcn unb Dänemark : (fleorg (Ehr. Urfins 9Iad)falgcr, ftootnqagen.

füt bit £<t)roeij : 'Hkabcm. Antiquariat unb Uuctjljanbliina $crm. "Paut, 3üri<t) I.

tiftencralorrtrttung für &o(Ianb : dB. % van Stockum unb Sahn, $aag, Suitcnbof :«>.

44. Saljrgang. 33anb 174. ^eft 552. September 1920





Profeffor Dr. Cudwig Stein:

Hionard)i$mu$ und Anarchismus,

Set monarcf)ifcf)e Slbfoluttemusl ift ein (grjeugniS beä friegevifdjen

JtjbuS be§ 2Renfä^engefdjledjt3.

$n ben 5triegen fteüt fid) ba$ 93ebürfni8 einer ,3entralifierung ber

öetoalt ein. Dljne Äommanbo ift feine ©djladjtorbnung ju erjielen, folg»

üdj mufj bem Häuptling ba3 SRed^t eingeräumt »erben, über fämtUdjc

Strettfräfte nad) eigenem ©utbünfen ju berfügen. ®a§ ift ber eflatantefte

Srud) mit ber urfbrünglidjen ©entilberfaffung. $n bem Slugenblicf, ba

man ben ©efamthüllen ber ©en§ freihuHig unb bleibenb bem Ocinjelnullen

beö föäubtlingS unterorbnete unb bemfelben foldjergeftalt unumfdjränfte

2JJad)t einräumte, mar ba§ @d)icffal ber ©en3 entfdjieben, mar bie SBafjn

befd)ritten, bie notmenbig bom bemofratifdjen flommuniömu§ jum
monardt)ifd)en 2lbfoluri§mu§ führte.

2)ie SDiadjt nämltdj ift ein gefäljrlidjeS, berfüljrerifdjeg 2)ing. §at ein

^nbibibuum fie einmal an fidj geriffen, bann lägt e3 ba§ beraufdjenb

fäjöne ©pieljeug fo balb nidjt roieber au§ ber §anb. 2lu3 bem „(£rften

unter ©leiten" entbubbt ftdj allmäljlidj ber 2)efbot. 93on bem erften mit

föniglid)er ©eroalt auSgeftatteten Häuptling ber alten ©en8 bis ju jener

®itte, „too ein SSurgljmann, roenn er ben Äönig anrebet, fid) fo glatt roie

ein ftlunber auf ben SBoben fnnftreeft unb ben ©taub füffenb in biefer

5iage berbleibt, bi§ fein ©efetjäft mit feinem £errfcb>r beenbet ift", ift nur
ein grabueKer, lein brinjibieller Stbftanb. (£inmal bie inbibibuelle £>ab=

9i«t unb Sänberfudjt toadjgerufen unb aufgeftadjelt, fennt fie feine ©renjen
me*)t. Bunädjft entmidelt fid) bas> inbibibuelle Eigentum beS Häuptlings»

unb nochmaligen Äönigg, ber in ber Stffumulation be§ SReidjtumS ein

neues SJiadjtmittel §ur ©idjerung feiner Stellung entbeeft, fobann folgt

SSeuteberteilung an bie $triegfüb>er, bie bem Häuptling ben SReidjtum

16*
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uctbcn unb bereu gefährlichen 9teib jener baburdj am beften befänftigen

lau«, bafj er fie an ber Seutc bartijipieren läfjt. $efet hat alfo aud)

fd)on ber höhere Slrtegerftanb ^ribateigentum. 2>as jieht aber immer

Weitere Äretfe. 2)er niebere Ärieger, bas „natürliche Stnhängfel aller

ritterlichen 9flacf)t", bie ©olbatesfa, bie bei fümmerlichftem Siachbenfcn

ju bent nahelicgenben ©d)Iufe fommen mu|, bafj man ohne fie feinen

SMeg führen fann, ficht mit fcheelen Stugeu bie 9tetd)tumsanhäufung bet

oberen Ärieger unb forbert gleichfalls ihren SlnteÜ, ben fie auch

langem 9lingen erhält. Unb fo geht es immer roeiter. $cr §anbroerfer*

ftanb, ber fid) bei beut friegerifchen £obus ber ©efellfdjaft hctauSbilben

iitul, ba ber Krieger roeber feine 5Heibung, noch fe 'ne Ärtegsgerätfchaftcn

felbft anjufertigen bie 3eit finbet, forbert aud) feinen Seil. 3)aju fommt

ber Sanbmann, ber für ben Scbcnsunterhalt bes ganjen ©tammes forgt,

unb mag ebenfalls nicht leer ausgehen, ©eroerfe, fünfte, §anbel roerben

erforberlich, um bie Sßebürfniffe ber Krieger ju beefen. @tn Sehrftanb

mu| fid) ausbilbeu, ba bie Ärieger md)t mehr für bie Krjiehung ihrer

Äiuber felbft forgen fönnen. Unb fo bifferenjieren fich bie brei erften

©rimblagen ber ©efellfd)aft: ^ßriefter, Ärieger, Jpänbler. 2lm längften

berharrt noch oer ©Habe in bumbfer fojialer Untättgfcit, unb bas ift

feljr begreiflich; benn je härter bie Slrbcit, befto niebriger bie ftntolltgciu,,

befto geringer bie Sluflehnung gegen beftehenbc ÜDttfeftänbc, bie man in

ftumbfer 9tefignation als unabänberlich unb unabroenbbar anficht. Ks

gibt eben auch im fojialcn ©eroebe ein rudis indigestaque moles, b; Ij-

ein ©efe^j ber geiftigen Trägheit, bas äuf ber sJJ}ad)t ber ©eroohnheit beruht.

SSilbeten bie ©Haben auf ber einen Seite ben 9icid)tum eines SBolfes,

fo roaren fie auf ber anberen eine eminente ©efal)r für basfelbe, ba Tic

bei ihrer numerifchen Ucbcrlegenheit bas ganje s-8oIf hatten serreiben

fönnen, meun fie jum SBeroufctfein ihrer Stacht gcfommeu mären unb

©elegeuheit ju einer gefdjloffenen Organifation gefunbeu hätten. SBeibes

mufjtc berhütet roerben. 2luf ber einen ©eitc mar ber ©Habe unentbclp

lid), meil fich ocr Bürger bas Arbeiten abgemöhut hotte unb — roie bic

moralifchen ^orftelluugen gleichen ©d)ritt mit ber fojialen (Sbolutiou jh

halten Vflegen — äugleid) in ber Slrbeit ettoas ©djänbenbcs fal), eben

meil biefe bon ben ©Haben beforgt mürbe; auf ber anberen ©eite war

ber ©flabe bas ftänbige ©chretfgefbenft, bas ben 33eftanb ber „freien"

bebrohte.

Um nun ähnfrfjen biefen ^aftoren ein ©Icid)gemid)t hinfallen, greift

bie ftaatlid)e Organifation mit ihren öffentlichen ©eroalten ein. 2>iefc

folleu teils bic i)iccr)töfpf>ärc ber cinjelneu klaffen unb ^ubibibueu gegen

bic jahlreidjcu Slollifionen ber ciuauber burd)tvcujenbcu ^utereffeu ob

greujcu, teils in cr.efutiber SBcife bie ^Einhaltung ber in Religion, Sitlc
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unb Siedet feftgeftellteu formen überroadjeu unb bte SBiberftrebenben fttafeit.

3e gröfjer bet ju übertt>ad)enbe ©runb unb 93oben ift, je meljr Eigentum

fta) anläuft, befto mefjr erroettert fid) naturgemäß bte Slufgabe be3 ©taateö,

beffen fjiftorifdje Stellung mir ja babjn befintert f>aben, bafj er ©runb
unb SBoben gegen bte 2lngriffe bon aufcen, Seben unb ßigentum aber

gegen bte bieten follibterenben Qntereffen nad) innen unb aufcen ju

fajüfcen f)at. Stuf einer geroiffen ©tufe ber 3ibilifation angelangt, er*

»oädjft bem ©taate bie neue Slufgabe, neben ben materiellen aud) bic

geiftigen unb fittlidjen ©üter beä SBolfötumS ju förbern unb ju befänden.

Vermittels be§ burdp baä Sßribateigentum beförberten friegertfdjen X\)puS

ber ÜJienfdjIjeit reiben fid) Ijunberte bon ©ente§ im Äambfe umö 2)afetn

\o lange auf, bi§ fie enblirt) bind) eine gemaltige s$erfönlid)fctt, einen

abführten föerrfdjcr untcrjodjt unb ju einem größeren fombaften ©taatg*

gebilöe 5ui*ammengefd)mol$en merbett. 3ucrft fc t?* oct ©tabtftaat ein

unb aus* biefem entroitfelt fid) ber ©taatenbunb, unb biefer enblid)

mobifijiert fid) allmäbjid) jum SBunbcSftaat. $e größer unb eintjeit«

ltdjer aber ber ,©taat mirb, befto mcljr bcrflüdjtigt fiel) ber urftorüng«

licfjc Äontmuni§mu§, fofern bie Oefonomie be§ Btaateä bie ©Reibung

in berfct)iebenc ©täube unb jatjllofc gegeneinanber abgeftuftc ^Berufe

forbert unb burdjfc^t. Stuf- ben fürjeften 2lu§brnd gebrannt, Reifet bieg:

3Rit fortfcfjreitenber Kultur beginnt bie Seilung unb 25ejcn*

tralifation ber Slrbeit, aber bte 3cntralifation ber ©eroalt unb
ber Qntereffen.

DJau rounbere heb, nid)t, bajj id) bem abfolutiftifdjen Königtum eine

Ijolje fttltiirlnftorifdjc SJliffion juerfenne. ©<» ift nämlid) nur glcifjeuber

Qrrtunt, oajj bie Humanität immer gleichen ©rijrttt mit ber 3'^ilifatiott

b,alte. (£S gibt bräfojtalc 33ölferfd)aften, roie bie Salb=2Scbbal)§, bie gegen

jebennann frcunblid), offenherzig, cbrlid) finb unb bor allen Singen

niemals lügen. Seiber finb bie SBege ber 3<bilifation faft burrfjroeg in«

Imman gemefeu; jeber gufjbreit auf ber 23al>n ber ftaatlidjen Integration

ift mit SJienfdjeublut gebüngt. (£iu 2lleranber, (£äfar unb Siaboleou

fjaben mittelbar bielleid)t meb,r 33lut bergoffen, als alle ©aleerenfträfliitge,

3»d)tfjäuäler unb ©cfäugniöinfaffeu jufammengenommen. Unb bod) reifjt

mau jene ÜJiänner iu3 Üßantfyeon ein unb erridjtet ifmen ©tatucn, unb

jroar mit einem inftiuftiben 9led)t. ®enn foldje granbiofen SRenfdjcn*

|"d)Iäd)ter [tauen bic ^ibilifation mit einem fräftigen iKud gletd) um
^ab,rl)uitberte roeitcr. lieber auf einmal äUaffcnobfer, bie eine blötdidjc

ftaatlidje Integration gerbet führen, al§ baö fdjleidjenbe ©ift be§ berbc=

tuelleu ©ucrillafriegcss unter ben flehten ©tätnmen unb 9Jatiönd)cu.

Senn je größer bie ©taatögebilbe finb, befto mel)r müffen fie iljren

friegcrifdjcit Zxpuä bcrltercn. $a, bic ftaatlirijc Integration f;at einen
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bobbeltett fulturlid)en SSorjug: eiuerfeitä ift ein grojjeS, fomtoafteS ©taatö*

gebilbe ju maffib, ju fd)merfälltg, um leichtfertig einen Ärieg bom ^cum

ju brechen; anbererfettS Ijaben roenigftenS biejettigen €>tämme, bie nun*

mehr ju einer, fombaften üttaffe bereinigt finb, boreinanber s
Jiut)e. 5)ic

©taatengrünbungen bilbeten ben einjigen 2lu§roeg, bem burd) 3Jicnfd>eu=

überjaf)! nahegelegten 93emid)tung§fambf ju entrinnen, burd) Orgonifation

bermod)te man ben junger aud) ber „Sllljubielen" ju füllen, ©o toarabojes

aud) Hingen mag, fo bleibt e§ barnm nietjt roeniger roaljr, bafj bie gc=

nialen SBelteroberer, roeld)e über Serge bon Seichen bar)infd)reiten, burdj

bie bon ihnen beroirfte ftaatlic^e Integration ben friegerifdjen Ztfpuä ber

©efeHfd)aft immer mef>r abfehmächen unb fo ber rotrflidjen fjumanen

gibilifation ungeroollt burdjgreifenber unb roirffamer borarbeiten, al§ ein

gaujeS §ecr bon fentimentalen ^Beichlingen. ®er 2lbfoIuti§mu§ mar ein

notroenbiger 2>urchgang§tounft im fojialen QcntroitflungSbrojefj, roeil er

ba3 befte SRittel mar, bie Integration be§ ©taatSgebilbeg in rafd)efter

SBeife ju förbern. $n ber regelrechten Sinie be§ Gcbolutiongbrojeffeä be=

beutet ber abfolute §errfd)er für bie ftaatlid)e 2)afein8form ber -menfefc

lid)en 93ejier)ungen baö, roaS für bie fejuellen Beziehungen bie mono»

gamifdje @t)efotm füt bie SBejiefmngen ber 5ßerfonen jur ©act)e bas

^ßribateigentum, b. h- t>tc offenbare Jenbenj nad) unauSgefefcter 93er*

berfönlid)ung. S)ie £enbenj ber fojialen ©ntroirflung be§ ÜKenfd)en»

gefcf)led)t£ liegt nunmet)r Kar ju Sage. 2)urct) SBilbr)eit unb SBarbarci

haben fict) bie führenben 93ölfer ber ®rbe jur 3ibiIifation burchgerungen.

$r)re ftnftinfte ber ©elbfterhaltuug, mie ber 2öilbt)eit§juftanb fie fannte,

haben fie in ihrer brtmitiben ©efellfd)aft§berfaffung, mie bie ©en3 ober

bie §orbe fie barftellen, in ©irre, Religion, 9led)t unb 9Roral ergoffen,

nad) unb nad) ju fojialen ^mberatiben ber „©efellfchaft" berbtthtet. Unb

al§ btefe ftmberatibe fid) ju loder ermiefen, ben ©runb unb ©oben ju

fchür^en, mürben bie $mberatibc uod) fefter. (£3 fam ber &taat mit feiner

„btejiblinierten groangSgeroalt".

Äann man nad) unferer fojialphtloft>l>hifd)en ©runblegung noch 3*t»eifel

barüber hc9cn,
h>clct)cr 9tid)tung fid) ber Sßrojefj ber fojialen gbolution

bolljiehen roirb, fo fd)eint un§ ein 3roeifel barüber nicht mehr juläffig,

bafj eine biefer Dichtungen böllig au8gefd)loffen ift: ein gurüdlenten in

bie überrounbenen, aufgelebten, teleologifd) al§ unhaltbar ermiefenen früheren

fojialen ©afeinSformen. $ene<s: $urütf jur gerrfd)aftöloftgfett, mie a
2lnard)iften etma träumen, ift fojiale %ata morgaua. g§ gibt f)kx mir

nod) ein 58orroärt3, unter feinen Umftänbcn ein 3"*üd! 9lad)bem man

einmal ben ©egen bon gefellfchaftlichen Äonbentioncn unb ftaatlidjeit

Regeln erfannt unb bem ßroauge, ben alle mie auch gearteten Siegeln un«

bermeiblid) in fid) fchliefeen, fich allmählid) angebaut hat, toirb e3 feinem
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SBernünftigen meht beifallen, ba§ Stecht btejitolimetenber Regeln ju be=

ftteiten unb beten Aufhebung ju fotbetn. ©oroenig man b,cute bon

jentanb betlangen roirb, et forte ungrammatifalifd) ftotedjen, roeil bic

Regeln bet ©tammatif ib,n brüden, ebenforoenig fann man bem Äultur«

menfdt)en mit feinem feinfühligen SBefen unb feinet jart emtofinbenben

^fhdje jumuten, enthebet, roie bie Stnartfnften eS roollen, in btäfojiale

SRegellofigfeit obet, roie bei utobifttfdt)e ©ojialiömuä rooHte, in bie ein=

fad)eten, aHe§ $nbibibuefle etfticfenben fiineamente fommuniftifcher 3" s

ftänbe „jittücfjuroadjfen". 2)aä fjiefee bom ÜJiann betlangen, et foüe Stinb,

bom Äinb, eS folle CEmbriro, bom (Smbttyo, et follc 3elle roetben.

2Ran fann es einjelnen ^nbibibue» roarm nachfühlen, roenn fie in

Momenten toeffimiftifcher SSetftimmung übet bas fojiale Seib bet ©egen=

toart fidj gtimmig beflagen, bafj fie in einem fo teifen gehaltet Ijöd&ft bet*

nudeltet fojialer SReglementietungen geboten routben unb bamit ihtet Ut=

fretheit toerluftig gegangen finb, ftatt in jenem bon uns gefdjilberten

golbenen 3citaltet bet freiheitlichen ©entilbetfaffung jut SBett gefommen

ju fein. 3)od) lönnte man mit bei gleiten Sogif bie gtage nod) roeitet

jutücffdjrauben, ob man nämlich nicht beffet batan geroefen roäte, im 3«s

ftanbe bc§ UttolaSmaS }u betbleiben, obet noch beffet mit ben Qcffleftaften

(Siohelet), gat nidjt geboten ju roetben. 25etgleichen Sitaben fönnen bod)

niemals bie fojiale Jatfadje aus bet SBelt fdjaffen, bafj roit ba finb unb

bafj roit f o finb, roie bie immanente fojiale 3rocdmäf(tgfett uns nun ein=

mal gefnetet hat.

2)em Ocinroanbe, bafe man aud) ohne bie jahlreidjen ^Reglementierungen,

hjeldje bic ©ignatur bet Äultur bilben, auSläme, müffen roit folgenbeS

entgegenhalten. ©eroifj tonnen biele fid) in ihtet ©brache leiblich fotteft

auSbrüden, ohne ©tammati? ju lernten, eine 5Rebe halten, ohne 9tyetorif

ju ftubieten, einen ©ebanfengang folgerichtig entrotdeln, ohne fotmale

Sogif ju betftehen, eine gute tofhdjologifche ^Beobachtung machen, ohne bie

©efefce bet Sßfbchologie auch nut ju ahnen, tcdjnifche Qcrfinbungen machen,

ohne bie ©efefce bet SDJcdjamf ju fennen, religiös, moralifd) unb rechtlich

hanbeln, ohne Sheologic, C£tf>tf ober ^uriftoruben) ftubiert ju haben, ein

gefunbeS Äunfturteil fällen, ohne Slefthetif ju tteiben, fogat einige 2Re=

Iobien etfinben, ohne Kenntnis bom SJBcfen beS ÄonttabunftS ju befifcen.

3öitb nun jemanb ctnftlid) ben SBorfdjlag roagen — es fei benn im

ftiebetroahn — alle biefe ^evtigfeiten, 3Biffenfchaftcn, Äünfte betoufjt ju

befeitigen, roeil ein einzelner, in böftiger 93erfcmmng beS UmftanbeS, bafj

et fdjon in biefem ÜJJilieu aufgeroachfen ift unb in feinen 2lffojiationS=

bahnen biefe angebauten Munitionen frfjon botfinbet, fich hcrauSmmmt,
and) ohne beten beroufete Slneignung fettig jit roetben? ßmberatibe aller
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2ltt (Ä'unftrcgeln, religiöfc, moralifdjc, rcdjtlidjc 5$orfd)riftcn, roiffcnfd)üft*

lidje ©efefce, fonbentiouellc SBcrfjaltungSmafjregeln :c.) finb nun in ftrengera

ober milberer ^orin bom SBcfcn ber Äultür nid)t ju trennen, unb je

mcfyr fid) biefe fteigert, umfo unausbleiblicher Käufen fid) biefe Qm^cratiöc.

Söet ber fdjarfen feelifdjen 3«fV>
'fe
uu9 oeö gütigen ^nbibibuumS, beffen

$orfaI)ren nod) im ÄannibaltSmuS eine felbftberftäublid)e 93ejiel)ung bon

9)ienfd)en jueinanber faljen, roäljrenb baS heutige ftnbibtbuum fd)on burd>

eine roegroerfenbe SIeufjerung ober eine beleibtgenbe ©efte töblidj getroffen

roerben fanu, ift ein 3urüdfd)raubeu jener ^mberatibe auf ein geringeres

2)lafe fd)lcd)terbingS auSgefd)Ioffcn. ^e mefjr mir uns berberfönlidp,

befto uuüberfefybarer roirb bic $at)l ber ^mperatibe, bereu ?tufgabc es ift,

bie formen unb ©renjen ber ^cjidnutgen biefer ftarf ausgeprägten 3« !

bibibualitäten ju regeln. 2)ic Qmberatibc fönuen gefdjmeibigt roerben,

je nadjbem baS fojiale GtfyoS eine foldjc ©ittigung forbert unb burdjfcjjt.

9t ur eines bermögen biefe Qmbcrntibe nidjt: bie älJcufcfjennatUT in iffter

gefd)id)tlid)en ©eh>orbenf)ett jit burd)bred)cu, um fie in frühere, aber enir

gültig überrounbene ©afcinSftufen jurütfjuroerfen. „3um 9Wenfdjen

fagen: ,änbere bid)', Reifet berlangen, bafe alles fid) änbert, fogar rüdttmrts

nod) . . . feine Heine Sollljett baS!" (Siiejjfdjc.)

Profeffor Dr. fflax Scl)neidewin:

Ifjuflo Stinnes' wirtfcl>aftlicl>e und po1itifc1>e

Denkweife.

2)er ©rofjinbuftricllc §err £>ugo ©tinncS fyat in bcr SöJorgcnfi^uiij)

bom 11. $uli ber ilonferenj ju @baa burd) fein ebenfo furd)tIoS cuergifdjes

mie fadblicb, überjeugenbeS unb aud) auf ber ©egenfeite iljrc

SEßirfung nidjt berf eljlenbcS Sluftreten mit feiner SRebe über bic

f)od)roid)tige ^frage ber Äoljlenlieferungen bem beutfdben SSolfe einen bei

feit Anfang Cftober 1918 feltencn Sidjtblitfe, ein IjoffnungSboIlereS 2luf<

atmen bereitet. @S roirb intereffant fein, baS ©runbfa^Iidje ber ganjen

Vülitifdjeu unb roirtfdjaftlidjcn 25cnfroeife biefcS SRanncS, bcr mit einem

Wale bie banfbare ?lufmcrffamfeit feines 93olfeS fo mäajtig auf fid)

gelcnft Ijat, fennen ju lernen. S)aju bietet in erroünfd)tefter ©eife Stoff
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ein bei gebrängter Äür$e unb fdjlagenber 33eftimmthett überaus inhalts«

fehtoerer „Offener SBrief" an ben Herausgeber ber flJionatSfchrift „Siorb

unb ©üb", ^>errn Sßrofeffor ßubmig ©tein, in bem ©onberljeft biefer 3eit*

fa)rift Dom $erbft 1912, meldjeS biefer unter bem Sittel „SWecj ober grieben?

5)ie beutfch«englifche SBerftänbigung" Verausgab, inbem er ein Anfdjreiben an

36 füljrenbe Staatsmänner, (Mehrte unb ©roßinbuftrieHe beiber Sänber

richtete, um bon biefen je einen Beitrag ihrer Anfielen ju biefer großen grage

ju erbitten unb baS furchtbare ju berljüten, baS nun bodb, jtoei ^aljre

fbäter infolge unborherjufehenber SBerroicfelungen über bie SWenfchenmelt

gefommen ift. $nbem ich hiermit auf baS angelegentlichste auf biefeS bei

fo beränberter Sage — unb gerabe infolge bon iljr — nod) in ungeahnter

SBeife • aftuelle unb lid^tfd^affenbe ©ebanfen ber mannigfachsten Art ent=

baltenbe ©onberljeft fnnroeife, hüll id) f)kx nur nod) einen nod) fürjeren

AuSjug beS ©tinneSfchen Offenen SBriefeS borfüt)ren, ber baS SBefentltche

ber ©efinnung unb Urteile beS 2)?anne3, ber am 11. $uli b. baS

beutfdbe baterlänbifdje ©efühl fo gehoben hat, großenteils mit feinen eigenen

©orten ttnebergeben foD. Oer fajrteb alfo bamalS:

Gmglanb unb ©eutfdjlanb finb bie beiben Sänber, bie ben roettauS

größten Seil ber eurobäifdjen Ausfuhr fteDen unb bamit ber ©eefdnffahrt

eine fidjere SBefdjäftigungSgrunblage geben. Dem ©eroichte nach übertrifft

als Ausfuhrgut bie Äoljle alle anberen Ausfuhrgüter um ein SBielfacbeS.

SUlit ber fteigenben Ausbeutung ber beutfd&en Äoljlenrebiere, bie an

AuSbehnung unb Gcrgiebigfeit alle anberen Äohlenrebiere ©urobaS über*

treffen, muß fidt) ba§ Verhältnis ber Ausfuhr allmählich ju gunften

SDeutfcblanbS berfebieben.

2)ie großen fieb fdmell entmitfelnben ^nbuftrien 2)eutfcblanbS haben

bie Aufgabe, bem ftarfen Qwmatyä an 83ebölferung fixere unb lohnenbe

©efebäfttgung ju berfchaffen. Alle biefe ^nbuftrien finb mehr ober

toeniger abhängig bon ber ungeftörten ©eeeinfuhr unb »Ausfuhr.

9lad) üütoßgabe feiner inbuftrieUen Ocntroidelung unb feiner junebmenben

ÄohlenauSfuhr mirb 2>eutfcblanb bureb eine Abfberrung feiner Bufuljr un&

Abfuhr bermunbbarer, unb eS muß trachten, einen SBerfuet) ber Abfberrung

gefährlich ju machen für ben, ber fie unternimmt.

2)aS einjige Abmehrmittel ift eine ftarfe glotte. SBefcbäftigung unb

Sehen großer SBebölferungSteile fann ein aufftrebenbeS Soll mie baS

beutfehe nicht abhängig machen bqn bem guten SBillen unb ber ©eroiffen»

baftigfeit eines fremben SBolfeS.

S)ie großen inbuftrieUen gortfdjritte 2>eutfcblanbS finb erreicht roorben

burd) überaus mühcbolle Arbeit, ber fich ©nglanb banl feiner

burdjloeg günftigeren SßrobuftionSbebingungen nicht ju untergeben brauchte.
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2)te $nbuftrten beiber fiänber fteljen auf bcr ganjen SBelt im 2Bett=

beroerb, unb naturgemäß füljlt ftd) bic in intern alten reid)en SBeft^ftanbe

angegriffene englifdje $nbuftrie befdjtoert burd) bie allenthalben ein»

bringenbe beutfd)e ftnbuftrie. SlnbererfeitS finb bie beiben Sänber gegen»

feitig bie beften unb, roie oft anerfannt roirb, bie angenefjmften Jtunben.

SRatürlidje Qcntroidelungen, h)ie eine fold)e, ju ber ®eutfd)lanb burdj

feine ftarf juneljmenbe burdjtoeg arbeitfame 93ebölferung gelungen ift,

laffen fid) nid)t mit ©eroalt befeitigen, auf längere 3eit felbft nid)t bind)

einen unglüdßtdjen Ärieg. 2>er für beibe Seile borteilljafte SluSgleid)

fann nur in ber frieblid)en SSerftänbigung gefunben roerben.

9?ad) langen roirtfd)aftltd)en Äonfurrenjfämtofen Ijat fid) in 2>eutfd)lanb

in ftetgenbem 3JJaj$e bie $nbuftrte jufammengetan jur gemeinfamen Sirbett

im Qn= unb SluSlanb. SBarum Joll e§ nid)t möglid) fein, bie

englifdje unb beutfd)e ^nbuftrie bemnää)ft ebenfo ju ge»

meinfamer nufcbringenber Slrbeit juf ammenjufdjliefjen?
2>er au§ einem gut organifierten inbuftriellen 3«fan"ncnfd^lu6 ftd)

ergebenbe unenblid)e SSorteil für beibe" Sänber, bie bleute bielfad) ü)re

9taturfd)äfce unb bie Sßrobufte iljreS gleißet in finnlofer Äonfurrenj
an frembe SBölfer berfdjleubern, roivb auf bie 2>auer md)t mißartet

toerben fönnen.

SBenn erft bie Anteiligen} beiber fiänber eS als iljre £aubtaufgabe

erfennt, bie übrige SBelt iljrem ©eroerbsfleijje jal)lung3bfUd)tig ju maä)en,

bann cntfteljt ein unbergleid)lid) befferer 3uftano a^ e*wa einem

Äriege, ber aud) ben ©ieger über bie SRaßen fä)roäd)en unb ÜHäd)ten jum

2BeItübergeroid)t bertjelfen roürbe, bie biefeS ttbergeroid)t ftä)erlid) in

gleichem Üttaße jum 9iad)teil ber ©ebölferung ©nglanbS unb 2>eutfd)lanb§

gebrauten mürben.

®ie§ alles roar nun geroiß ein bie ©runbjüge ber beutfd)»englifd)en

grage feftlegenbeS, überroälttgenb einleudjtenbeS Sßrogramm eines Sßribat'

bolitiferS in einer gett bor bem SBeltfriegc, roo, aud) nad) bem 3cugn»ife

ber allergeroid)tigften ©timmen beS ©onberljefteS, bie frteblidje Söfung

biefer grage in ein befonberS ^offnungöfro^eS ©tabium gefommen ju fein

fdjieu. ^efet lönnte uns ein unnennbares SBel) ergreifen, roie baS fo

gan$ anberS als in biefem ©inne ed)t menfd)lid)er Vernunft unb $od)*

gefinnung gefommen ift, für beren Slufnaljme unfer QextaUex, bem bodi

fo biele ljerrltä)e unb über bie ©efid)tsfreife national=egotftifd)er &lugb>it§»

bered)nungen roeit erhabene ©enien ber, großen Shtlturbölfer bie ©djäfcc

ib^rer ©ebanfen über bie befte ©eftaltung ber menfd)lid)en S)inge Ijinter«

laffen Ratten, blatte reif geroefen fein fönnen. 2)enn bie allergrößten

©ebanfen finb eigentlid) immer aud) einfadje, bie in jeben root)lberanlagten

2Renfd)enfinn eingeben.
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2tber aud) jefct nod) fönntcn bie golbenen SBünfdje, bie §err §ugo
©ttnneS bor 8 ftaljren über ein finnboHeS 3ufammcn9e^n ber größten

füljrenben Stationen Ijegte, auf ben beften ber nod) möglichen SBege, imfer

33olf, ober aud) bie gan$e 3JJenfd)entbelt, au§ bem ungeheueren Unglücf,

loeldjeS baS ungeahnte @rbe be8 md)t bon 2)eutfd)lonb, bem Sanbe beS in

©umrna nodj ibeolften ©eifteS, getoonnenen SBeltfriegeS geh>orben ift, empor*

jufüljren, erleudjtenb Inntoeifen. 3)eutfdjlanb blatte im Vertrauen auf ben

u)m bor 2tugen geführten, jefct müffen h)ir fagen: borgefbiegelten ©ebanlen

be§ jufiinftigen SSöIIerbunbeS bon gleidj ju gletd) unb bom folibartfdjen ©e=

füljl ber Sßölfer für einanber unb einer glanjboHen Harmonie im gufammen*
Hange ib/rer felbftänbigen unb eigenartigen nationalen Stimmen ben SBaffen*

ftiflftanb gefdjloffen, au8 bem bann aber burd) ba§ ttbergehridjt ber paar

leitenben ©etoaltnaturen biefe ©bottgeburt bon ®recf unb geuer, biefeS

ber Äultur be§ jtoanjigften $af>rljunbert8 aufs fd)nöbefte unhmrbige

SKonftrum be§ SBerfatHer griebenS getoorben ift. 2tue guten ©eifter

innerhalb ber beteiligten unb ber braufjen fteljenben Keinen, aber eben

be8b,alb bom 2Rad>traufd) Weniger umnebelten SBölfer — aber aud) unter

ben erfteren gibt eS namhafte gute ©eifter bie gülle — foHten bie oft aU
bie allerl)öd)fte gebriefene SRadjt ber $bee einfefcen, um bie «Stimmung

ber 3J?eI)rf)etten ber 93ölfer jum Einbiegen in bie ©efolgfdjaft beS galjnen»

rufeS eines edjten, geredeten SSölferbunbeS Jjineinjujhnngen. SBirlßd)

geredete 33ebingungen eines nun einmal guterlefet berlorenen ÄriegeS ift

3)eutfd)lanb ja immer bereit nad) beften Äräften ju erfüllen. (ürft nad)

foldjen fönnten alle SSölfer mit gutem ©etoiffen au§ biefem 3ufamm*ns

btutf) aller bernünftigen menfd)lid)en ©emeinfdjaft aufatmen.
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0. Stein Diktatur des Proletariats

Dr. Gl. Stein:

Diktatur des Proletariats.

Der SBo^ltompf ift oorüber; bie 3iele, um bie es ging, |inb geblieben.

SDSir ^aben 5©« feine fo3ialtfttfd)e ^Regierung, ober mir Ijaben im erften

beutjd)en Stetdjstage ein!junbert3roeiunbneun3ig So3talbemotraten, Die

3toct fommuntftifd)en Sifce eingeredjnet. Unb in ber breiten SDlaffe btefer

faft elf SKiUionen SBä^ler leben, alter gegenteiligen Serfidjerungen ber

alten fo3talbemofratifd)en Partei ungeadjtet, bie Sdjlagroorte, an benen

fid) bas Sott beraufdjt, unb beren gefät>rlid)ftes bie „Diftatur bes Prole*

tariats" ift, feitbem biefes Sdjlagtoort aus bem Sdjattenbafein eines

tljeorettfdjen Prin3tps, bas es in ber literarifdjen SBaffenfammer ber

mobernen Slrbetterbetoegung führte, 3U einer brennenben Iages=

forberung erhoben tourbe.

Ss ift fd)led)terbings erftaunltd), bafj fo oiele befonnene unb ruhige

£anbarbetter, bie fid) ja burdjroeg jum Proletariat redjnen, fo Iur3ftd)tig

finb, an bie SRögtidjfeit einer 93ermirHtdjung eines fotd)en Phantoms
3U glauben, bafj benfenbe güljrer aßen ©rnftes ber SJtetnung finb, es fei

mögltd), burd) fosiate Umroätsung bie Söfung ber fatalen grage fofort

Ijerbeisufüljren, um bie fid) bod) fd)on a>irttid)e ©etftesgröfoen fo oft oer=

gebtid) bemühten. Denn bie 93rennpuntte ber fo3ialifttfd)en Slrbeiter*

beroegung fteljen mit bem Slnftreben ber Dittatur bes Proletariats fo=

tootjl als mit bem SBefen bes Staates felbft in fdjreienbem SBtberfprud).

Der Staat als Iräger ber öffentlidjen ©emalt ift ein eroig in ber Cent«

lüidlung ftet)enbes ©ebilbe. Der Staat fotl StHgemeinnjillen unb Gcin8el=

mitten, bie in jebem ©emeinfdjaftsleben, felbft im tleinften Serein, ein=

anber roiberftreben, Überbrüden. Das ift natürlid) unmögtid), roenn im

Staat eine einsige 33eoölterungsflaffe ber alteinige Iräger ber öffent=

lidjen ©eroatt ift unb aud) nod) bie politifdje £>errfd)aft über alle anberen

klaffen ausübt. Daoon mar aud) in ben Sorberungen ber fo3iatiftifd)en

Arbeiterbewegung nid)t bie Siebe. Diefe hielten fid) oietmetjr burdjaus

im angemeffenen Stammen: bie Befreiung ber Slrbeiterttaffe, ber fo=

genannten ©man3ipation bes oierten Stanbes, ber Aufhebung ber

Älaffengegenfäfce, oor allem ber roirtfd)aftlid)en ©leidjfteüung ber

arbeitenben unb befifcenben Älaffen unb ber SBefeitigung bes llnfosialeit

in ber tapitaliftifd)en SBirtfdjaftsorbnung.

Slber ben Arbeitern rovrb ljeute eingerebet, bajj es oor ber Steooluticit

eine „Ijerrfdjenbe" klaffe gegeben t)abe. ©s roirb iljnen beroufjt oer*

fdjroiegen, bajj bie Slrbeitertlaffe fid) foiooljl burd) bas attgemeine gteiäje
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SBablredjt als aud) burd) tbte Drgantfationen in betoorragenbem 9J?aße

im Wommen bes Staatsgansen ©eltung 3U oerfdjaffen gemußt bat, baß

alfo oon einer anbeten „f>etrfdjenben" Klaffe nidjt bie Webe fein tonnte.

SBenn aber bie Slrbetterfdjaft 33efeittgung ber Älaffengegenfäfce, u>ie

bißig, forbert, rote »erträgt ftd) biefe gorberung mit ber „3)iltatur bes

Proletariats"? £eißt bas nidjt aus angebltdj Unterbtüdten bie Unter*

brüder madjen, tjeigt bas nidjt bie anberen Gruppen unterjochen unb

nur bie Slrbeüer befreien? So beginnt bie fo3taltfttfdje Slrbetterllaffe

bie Sluf^ebung ber Klaffen mit ber Sdjaffung einer neuen redjtlofen

klaffe bes Pürgertums, b. b- allw berjenigen, bie nidjt &anbarbeiter

ftnb. 60 beraubt bie Slrbeitertlaffe jefct programmäßig ganje ©efell=

fdjaftsfdjidjten, insbefonbere bie Kopfarbeiter, jeber (EsiftenamögUdjfeit

unb get)t bamit oiel weiter als frühere Üütad)tbaber jemals getoagt baben.

3)abet forbert fie oon eben biefen Klaffen bas Pertrauen ju tljrer immer
unb immer toieberbolten. 3ufidjerung, bie Diftatur bes Proletariats

folle nui ein jeitroeiliger 3uftanb fein, bis alle Sdndjten proletarifiett,

joll toolji beißen jebes Strebens unb jebes Perantroortungsgefübls ent=

Ueibet feien. 911s ob eine aur 3Kad)t gelangte Klaffe fid) jemals freiroiHig

ber errungenen SDladjt entäußert bätte!

Kein, mit Sosialismus, mit ftaatlidjem ©emeinfdjaftsleben, in bem
alle Srtoerbsgruppen fiä) gleidjberedjtigt gegenüberfteben, f)at ber ©e=

banle „3)iltatur bes Proletariats" nidjts 5U tun. (Er ift nidjt foätattfitfd),

fonbern antifojialiftifö), benn er fdjafft neue Stlaoen; er madjt, rote fiä)

jüngft ein PolitWer ausbrüdte, aus ber Sadje ber SDGenfdjbett eine Sadje

ber fioljnarbeiter, er fdjafft leinen Sojialismus, fonbern einen Kapttalts*

mus bet Slrbeiter. 3)as ift bas 3iel unb nidjt bie Befreiung ber 9Kenfd)=

tjeit, toie fie als angeblid) gefdjiduiidje 3Jtiffion bes Proletariats ben

Arbeitern oorgegautelt roirb.

SRan follte meinen, baß bie irjerrfdjaft ber Straße, ein ©ebanfe, ber

lein Ccraeugnis bes beutfdjen Pottsgetftes ift, fonbern ber uns aus 9tuß=

lanb sugefüljrt tourbe, aud) ben anftänbigen Slrbeiter mit Slbfdjeu er=

füllen muß, roenn er fiä) bes Treibens ber Slrbeiter» unb Solbatenräte

erinnert, als fie fiä) ber SRegierung bemädjtigten unb mit £tlfe ber SRoten

©arbe unb ber SRatrofen eine SBiHtürberrfdjaft einriäjteten, roie fie

uriberioärtiger laum ber franaöfifäje Konoent oon 1793 in ber „©roßen

franjöpfäjen SReoolution" geübt batte. 3)iltatur bes Proletariats, 5Räte=

republil ift aber nur eine rooblllingenbe llmfdjreibung bes 3uftanbes

ber §errfdjaft ber Straße, ber oon bem unabhängigen Slbgeorbneten

Äoenen=£jatle in ber ÜKattonaloerfammtung am 11. Stuguft 1919 an=

gelünbigten „großen Ummäljung", für toeldje bie Slrbeiterräte bie piatt=

form fein Jollten.
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Ötterreld)sHnfd)lnB-

Die Dtftatur bes Proletariats tonn bie großen foaialen Slufgaben bes

3ab,rl)unbcrts nitt)t löfen. Dtefe Reißen (Erweiterung ber SHenfdjenrecbte

unb Hebung bcr a3ollsmaffen, geiftig unb ftttlid). Sic tonnen nur erfüllt

roerben, toenn äße Gräfte im Staate, ber fid) 3unäd)ft anbern Staaten

gegenüber behaupten muß, gemetnfam gteiä)bered)tigt roirffam roerben.

Reinbold Corenz:
Öftemicbs HnfcbluB-Deutkblands Qnbeit.

Über bent neuen Deutfdjlanb, bas oor IJabtesftift feine Prägung er=

bielt, leuäjtet ntdjt mebr bie Äatferfrone. Äcinc gürften unb Diplomaten,

fonbern bie gewählten Vertreter fdjlicfjter Bürger, Arbeiter unb Sauein

baben bie fa)roar3=rot=goIbene gabne über bera SReidje gct)ifet. Unter ben

raufäjenben ganfaren bes Sieges batte 1871 ber Deutfdje 3U einem jabte*

lang oorbereiteten unb nun mit ©tut gelitteten Sößerte ben Stblufjftein

gefegt. 1919 galt es, in bem SJteer oon Blut unb Iränen einen Stü>

puntt 3u finben unb su ftd)ern, bamit fid) um ibn ber urieber alles fammle,

toas noa) an Sßetten ben djarttfdjen Umftuts überbauert t)atte. 9Bot)l

betont mijjtrautfcbe unb mijjgünftige Beurteilung gern ben urfädjtufjen

unb perfönltdjen 3ufammenbang snrifdjen 3ufammenbrud), SReoolution

unb SBeimarer SBerfaffungsarbeit. Slber bebeutetc ber 2Beg oom fparto-

tiftifd) oerfeudjten Spreebabet ins tbürmgifdje ÜJlufenftäbtdjen 3um

fpetsen Deutfdjlanbs nid)t fd)on Umlebr auf ber SBatjn bes Unt)eils, lein

fä)tt)ää)ltä)es 9tü(t3ugsgefed)t, bod) Setbftbefinnung unb Rettung oor bem

Slbgrunb? Soll es roirlltd) für ben jungen greiftaat ein SDlatel fein,

toenn er in ber gröjjten Demütigung bes Boltes ben Slnfpruä) auf beffen

Selbftbeftimmung unb =oerantu>ortung erbebt unb roenn er, nod) oom

gludje ber Stieberlage bebaftet, lübn bie glügel in bie 3ulunft redt unb

bie beutfdje (Etnbett ju feinem Seitftern madjt? Die neue SBerfaffung,

ein Äinb ber 9tot, roirb jid) taum alle Sompatbien erbalten, beftoroeniget

fommen roir um bie grage t)erum, ob biesmal bie Aufgabe überhaupt

richtig gefteQt rourbe, ob bie erbobenen Sortierungen tatfädjlid) (Erfüllung

beifd)en, ob ber b«r gefunbene 3ufammenbang 3roifä)en Staatsform

unb Staatsgebanten berechtigt unb unentbebrltd) ift? Unfer SBefenntnts

3U 8tHbeutfd)lattb bliebe blo&es ßippengebet, toenn mir uns ntdjt vid-

baltlos über feinen praftifdjen jnbalt Har 3U merben fudjten. Die

nationale Sadje ftebt au bod), als baß tt)r mit Sdjlagroorten gebient

roäte (einmal baben roir uns fd)on bamit enttäufd)t) — folgerichtiges

Denten roirb ibr beffer frommen.
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2Bir Deutfd)öftetteid)et roetben gerabe in biefem Belangen heUfidjttget

fein als bie Grübet tmSReidje! Durd) fremben SRadjtfprud) unb eigene Hn*

entfdjloffenljeit nod) oom Saterljaufe ausgefdjloffen^betoabtten mit ben

Sottetl bes SIbftanbes, ob>e bie roatme Siebe bes Beteiligten miffen

5u laffen. Sei bet ©eftaltung bes ©inselnen mitsufptedjen, ift uns oet=

lagt unb oorläufig aud) überflüffig — toas uns aber bie $auptfad)e fein

muß, ift aud) füts ©anae entfd)etbenb. Sinb bem neuen Deutfdjlanb bie

Sorausfefcungen mitgegeben, bie übet tut?, obet lang ttotj allem unfetn

Slnfdjlufj betbeifü^ren werben, bann ift aud) feine nationale Senbung

etnjtefen unb bas Aufgeben bes bismatdfdjen üReid)sgebanfens geted)t=

fetttgt. SBas „national" ift, lann ja als eine Steigetung oon ßebens*

wetten butd) gefetlfd)aftlid)es 3ufammenu)itlen übet ©enetationen nie

begtifflid) feftgelegt, fonbetn nut Ijiftotifd) enttoidelt werben. Dabei batf

aud) bie (Erörterung einet oölfifd)en Sebensftage ntdjt auf ben ajlajjfiab

nerjidjten, ben tbjr bet Setlauf bet beutfdjen ©efd)idjte an bie £>anb gibt.

Drei ©ematten finb nadjeinanber füt bie politifd)e ©liebetung unftes

Softes beftimmenb getootben, roobei bie ftüljete immer nod) aud) in bet

fpäteten nad)wirft. Das SRetd) ber fäd)fifd)=ottonifd)en, ftäntifd)4alifd)en,

fd)wäbifd>ftaufifd)en Könige unb Äaifer wat ein Bunb bet Stämme,
©ei wenig ausgebilbetet innetet ftegterungsgetoatt genügte ein obetftet

Seyens* unb ©ertdjtsbert, bet ftatfet Beitretet bet 9teid)spolttit nad)

aufcen wat. Gcrfd)üttembe Ärifen im 5Reid)e fehlten nid)t. Der d)tiftltd)e

3mpetialismus etneuette unb belunbete bod) wtebet ben 3ufammenbalt
bet toibeifttebenben 9tetd)sgltebet. Det Stattetet fptad) oon Xebefdji,

wäljtenb bet granjofe nur oon SlUemanbs wujjte. ©rft als nad) 3lbfd)lu&

bes großen Sieblungswertes im Dften „bie Steuftämme" Xräger ber ©nt=

toidlung würben, trat bie Sluflöfung ber Stammesgebiete in „Xettt*

totien" ein, bie im 3nnern gefdjloffenet, bie gtojje gemeinfame 3tel*

rid)tung oermiffen lte§en unb 3U)ifd)en beren widjtigften Sertretern bie

oom Bapft unabhängig geworbene Äaifertrone bin= unb betwanberte.

Jtad) bem 3urü(ftreten oon 2ßittelsbad>Banern unb Slusfterben oon

ßur,emburg=Böbmen behauptete bas £aus tmbsburgsöfterreid) bas gelb,

um bie ©unft bes Sd)tdfals toenigftens sunt Ausbau einet oielfptad)tgen

Süboft=©to&mad)t 3U nufcen. Diefe bat ftd) fteiltd) etft entfdjieben auf bet

poltttfdjen Äatte abgehoben, als ein neues getment in bie ©ntwidlung

einbtang: SReformatton unb ©egenrefotmation, ©laubensfpaltung unb

Betbinbung butd) ben ©lauben! Die Territorien bilbeten ftd) nun ju

jouoeränen 2Räd)ten um, unb wäljrenb 2Beft* unb 3Jtittelbeutfä)tanb 3er*
*

fplitterten, fdjienen in ben 3lntipoben öftettetd) unb Sranbenburg*

Steufjen fid) aud) bie Stammes* unb ©laubensunterfd)iebe 3tDifd)en 9torb

unb Süb au oetförpern. Das alte Stetd) wat abgetan! Stamm, 2anbfd)aft
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unb ©laube ^abcn bann enblid) 3ufammengeurirft, um neue ©efd)led(tet

beraufoufübren, bie über allem Irennenben bes gemeinfamen SJottstums

fid) beumfjt umrben, aber naturgemäß in ibrem politifdjen Denfen an bie

beiben äRonardjten als bereits oorfjanbene 3Häd)te antnüpften. Hit

gebbe aroifdjen 5ßtuffianismus unb Sluftropbilismus, 3roifd)en ©rofc unb

Äleinbeutfäjen ptte bie beutfdje „(Einheit" einleiten follen ....
3)ie biftorifdje Senbung bes preufjifd)en Äöntgtums ift es geroefen,

um fid) als Äern oon gana beftimmtem oolftidjen, territorialen, tom

feffionellen unb poltttfdjen (£r)aratter in immer toeiteren Greifen mit

entfpredjenb abgeftuftem (Einflug ben ©ro&tetl aßer beutfdjen »Übungen

ansuorbnen. Solange es in SUUtteleuropa sroei potitifdje Sßole gab, roeldie

bie ba3tt»ifd)en liegenben gelber anaogen unb abfliegen, ift bie beutfdjt

©inljeit nur mit roefentlid)er ©infdjränfung ju erreid)en geroefen. 3)ies

erfannte gegenüber ben Jbeotogen oer ^aulsttrdje „ber 3roietrad)t

eiferner SBejnringer" gan8 rid)tig, tnbem er preu&tfd)=beutfd)e 3a>eieinifl=

feit auf ber einen, bas beutfd>öiterreid)tfd)e Douerbünbnis auf bei

anberen Seite anftrebte, ausbrüdlid) aber gegenfeitige ©inmtfdjung in

bie inneren 3lngelegenr)eiten abtet)nte. 3)iefes gtüdlid) erreidjte SBerl

geigt unoerge&lidje ©röfee an Ha): es erjog bie SReid)sbeutfd)en aur Staate

nation unb ben>ar)rte bie öfterreidjer oor einer gegen 3)eutfd)lanb ge=

richteten Donautonföberation. 3)as SBerbängms jebod), bas btefe

Sd)öpfung in fid) barg, bat erft ber SBeltfrieg beraufbefdjtooren! 3* m^1

burd) ben »unbesftaat bas allgemeine Slufftreben oon j)eutfd)tanbs 3":

buftrie unb Sanbroirtfdjaft, ©rö&e unb greiaügtgteit oon £anbel unb

SBerfebr, 93ereinr)eitlid)ung bes fonfeffionellen, Drganifattons* unb

?ßarteta>efens geförbert mar — umfo überflüfftget rourben „bie

naftifdjen »inbemittel", fidjtbarer ber SBiberfprud) aurijd)en bem fonfer»

oatioen preufjifdjen 2anbtag unb bem bemofratifd)en 9teid)stag,

fd)toieriger bie Stellung bes oon Äaifer unb Äönig ernannten, an ben

fürftlidjen SBunbesrat gebaltenen 9teid)sfanalers gegenüber ber fteigen-

ben Sebeutung ber SBoItsroertretung. Da mürbe ber öobenjoHernftoot

in ben lobesfampf bes SRetdjes oerftridt, beffen gortbeftanb bie Slfc

trehnung oon aebn SRtlUonen Deutfdjen für unabfetjbare 3eit oerbürgt

batte! SBie ein unaufbaltfamer ©ergftrom brad) nad) bem 3>urd)ftofe bei

jront im Dttober 1918 bie Äataftroplje über Mitteleuropa t)erein. 3)os

3Jtorfd)e unb gaute ift b»ntoeggefpült roorben, aber bie freigeroorbene

SBaljn bot fid) gtetd) roieber mit neuen ^inberniffen bebedt. „öfterreüfc

2lnfd)lujj — Deutfd)tanbs ©inbeit!" 3m Äampf gegen SRapoleon träumte

ber T»eutfd)e aum erftenmal baoon, im SReootutionsjabr tourbe bas 3i«l

ins Sluge gefajjt. ©inen Sßeg, ber nur näber fübrte, bot er 1870 betreten,

jefct t)«i6t es, ben neueröffneten rüdfidjtslos au ©nbe geben . . .
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Dtefer tatfäd)lid)e 3ufammenr)ang ber ©efdjeljniffe roirfte bisset mit

fold)er Staturgeroalt, bajj mir uns titelt mitretjsen als übergeugen, er)er

bie gtuingenbe Stottöenbtgfett als bie Hare (£mftd)t gelten liegen unb

Daljet in jebem gälte feit bem £>erbft 1918, voo mit metft gehoben

wutben, einfad) nid)ts mit uns angufangen am&ten. SBir b,aben ftaft

einhelligen SBefdjlujfes ber Stattonalfoerfammlung — bie ttjren Stamen

toot)l nut bem frangöfifdjen 93orbilb oerbanlt — eine Stepublt!, bie

oielen bennod) metjr ein Ätnb bes 3ufalls benn bet Selbftbeftimmung

fdjeint, unb nur rjaben ungät}lige 3tnfd)lujjtunbgebungen hinter uns, bie

für bas Sluslanb bod) nur „Siebereien" finb. SJttt ben Dtmaftien ift eben

tootjt bas formale £>tnbernis, bas fdjeinbat unübetfteiglidje rjintoeg*

gefallen, bod) bie perfönlidje (Entfdjlujjfraft ift uns nod) nid)t getommen,

reidjer ©eroinn ntd)t eingeljeimft. 3m beutfdjen ftretftaat ift fein 93or=

redjt bes einen Stammes oor bem anbern bentbar, jebe fianbfdjaft toirb

als leil bes gangen SJaterlanbes gefd)äfct unb bas eine ©laubens=

belenntnts ift nid)t berechtigt oor ben anbern unb für poltttfdje 93or=

^errfdjaft ift fein Ißlafc in einem Steidje, bem jeber gleid) oetpflidjtet ift.

Stamm, fianbfdjaft unb ©tauben, bie fo oft bas beutfdje Sßoll oer=

uneinigt, fönnen fid) tefttos einer Staatsauffaffung einorbnen, bie it)rer

Eigenart otme btinben 3entratismus 5ted)nung trägt Unb in ber ©e=

fanttrjeit nid)t einen einseinen SJtadjtioillen, fonbern bas Staatsbewußt*

fein ber Station oertorpert. Jpeute gibt es leinen ©tiebftaat ot)ne eigene

Regierung, bod) nur für bas Steid) ein Staatsoberhaupt — in ber 95er=

liner Staatsregierung aber ift gegenwärtig ein proteftantifd)er £>effe

9ieid)spräftbent unb ein latt)olifd)er SJabenfer Äangler . . . Slber leibet

tritt aud) biesmal bie Sd)attenfeite bes ©efd)id)tsbtlbes finnfäHiger

Ijeroor als bie erfreulid)e: ber turmt)ol)e überfdjnelle Slufbau bes

beutfd)en 9Birtfd)aftslebens oereinr)eitlid)te bie 3ielftetigleit ber Station,

ttg aber tlaffenbe Älaffengegenfäfce in it)t ©efüge. SBas fid) in ber

Brette als ©int)eit enblid) barftellt, bem btot)t nun aus ber liefe ©efat)r!

Sie 2Bud)t bes fogialen Kampfes fütjtt 5um £eteingteljen bes gerfetjen*

ben 3nternationalen einerfeits unb gum 93etfud) einet SJtonopolifierung

bes nationalen SBelenntniffes anberfeits. So toenig es nun ausreißt

für bie Stepublt! gu teben, um babei tt)te innete ffiefd)loffent)eit gu be=

brotjen, fo furgfidjtig ift es, über ber Slot bet gegenwärtigen SOBeltlrifc

bie Sd)atten ber 93ergangent)eit bwaufgubefdjtoören, beren SBieberlunft

bod) nur ein ipetabfinten auf ftütjere Stufen ber beutfd)en ©nttoidlung

roäre. grudjtbare, allgemeine 3utunftsarbeit ift nur im Sinne bes

beutfdjen ftreiftaates möglid), ber t)eute in ber gorm oortjanben, erft

burd) entfagungsootle Arbeit ßebensget)alt geroinnen roitb. 3tid)t ber

$erenrigung ber etften roirHid)en ffiefamtftaatsoerfaffung 3)eutfd)lanbs,

17
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gans geftenberocr Die ürbelterhlaffc und die

bie sugletdj aud) eine republifantfcfje fein mujjte, totrb ^iet bas SBort

gerebet, fonbern Ujrer befriebigenben Slusgeftaltung unb Stdjerung, in

bie aud) bei tatfädjlxdje Slnfdjlufo £>}terreid)s inbegriffen ift. S)afür ift

jeber Sßotititer unb jebe potitifdje Partei im SReidje oeranttDortHdj unb

aud) u»ir muffen bafür bürgen! (Ein 93olt, ein flanb, ein Staat!

Xaufenb 3abte nad) ber (Erhebung Jpeinridjs bes Sßoglers jum beutfdjen

Äöntg bat ftd) toieber bas Zot ju 9IHbeutfd)lanb geöffnet! Ob ber Site

im SadjfentDalbe bas geahnt Ijaben mag, als er einmal nteberfd)rieb,

er mürbe fdjonungslos feine bonaftifdje SHannestreue unb perfönlidje

SBorttebe oermdjten, ruenn es um 2)eutfd)Ianbs £eU gebe? 9Bir braudjcn

leine Seber mef>r, bie 3eit ber (Erfüllung ift ba, aber bie SHänner bei

Tat fehlen einem <5efd)led)t, bas über ber Hetnltdjen, brängenben Sorge

bie befreienbe (Entfdjloffenbeit fürs ©anae »ermiffen tagt. 3)ie 5rua)t ifi

reif, aber bie (Ernte ftet>t nod) aus.

Dr. Bans öeftenberger:

Die Hrbeiterklaffe und die bürgerliche

StaatsauffaifuDfl.

(Es ift eine merlwürbtge (Eigenfdjaft bes 9Dfenfdjen, bafj er bas 2tHtäg=

lidje folange md)t bcadjtet, bis es iljm eines Xages endogen mirb. See*

balb ift es nid)t oerrounberlid), bafj bie roenigften Staatsbürger eine

flare SBorftetlung von ber bürgerten greibett ber mbtmbuatifttfdjen

Staatsorbnung baben, bie fie geniejjen. Sie amrben it>rer roabrfdjeinlid)

erft bann geroabr toerben, roenn an bie Stelle ber inbioibualiftifdjen bie

fosialiftifäje ©efetlfdjaftsorbnung träte. 3)er polttifd)e Äampf mar in ber

Ipauptfadje um irgenbroeldje Xagesfragen unb jornr ausfdjlieijlid) in bet

ftront: Soataliftifdje Älaffen gegen bas fogenannte 33ürgertum. 2)er

93ürgerltd)e tritt meiftens in ber 3)efenftoe auf unb erfä)eint als ein

SBerteibiger ber gegenwärtigen 3uftänbe, bie bem Proletarier eben als

ungerecht unb unerträglid) erfdjetnen. Stuf biefe SBeife aeigt ftd) immer
nur bie negatioe Seite ber bürgerlichen SBelt unb bie roirllid) pofttioen

3been ber bürgerltdjen Staatsauffaffung lommen nid)t 3ur Spraye,

fobajj aud) ber poltttfd) Sntereffierte, gans gleichgültig, ob 33ürgerltd)er

ober Proletarier, bei ber Stellungnahme in bem Äampfe um ben bürgere

Iid)en ober fojialifttfdjen Staat fi<b faft nur oom ffiefübl leiten lä&t.
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Slngeftdjts biefer Sad)lage tft es ntd)t oerrounberltd), bafj bte SBerbung

ber 25ürgertid)en um bic Stimme bes Arbeiters nur fet)r befd)etbene

(Erfolge t}aben !onn. ©s ift fein 3toeifel, bafj in bem Äampfe beiber 2luf=

faffungen bet Sojialismus ber ftärfere Xeil ift. SOBte bas Söteer Streifen

für Streifen fruchtbaren flanbes toegfpült, roenn ber 9Jtenfd) müßig 5U=

fd)aut, fo nagt ber Soaialtsmus an ber bürgerttdyen SBelt unb toeite

Äreife bes SJürgertums fefjen biefem Sdjaufpiel roie einer unabroenb*

boren Sügung bes Sdjidfals ju. %ls wenn bos SJerjinlen ber bürger*

lid)en Sßelt im fogialiftifttjen ©ebanfenmeer gefd)td)tttd)e Jtotroenbigfeit

märe! Siele fpredjen es nid)t aus, aber glauben im Süden baran. Sinb

nun bie einen fd)on ungeeignet jum Slbtoebrlampf, toetl fie feine flare

Sorftellung r)<*ben oon bem, roas fie 5U oerteibtgen fjätten, fo biefe bes=

Ijalb, roeil fie ntdjt ben ftarfen (glauben an tt)re eigene Sad)e tjaben.

Siefer Umftanb erUärt bie Xatfad)e, baß ber SBürgerttd)e bei ber öffent=

lid)en Debatte leid)t als ber §tlflofere erfd)eint. ©r t)at fein poltttfdjes

3beal sroar mit im <5efür>I, aber niä)t genügenb oerftanbesmäjjtg erfaßt.

Unb trofcbem tounbert er fid), bafe ber Arbeiter trofc alter bürgerlichen

Mahnungen 3ur ©inftd)t fid) oon ben bürgerlichen 3bealen abroenbet

unb it)m fogar mit ausgekrochenem ipafc begegnet. Cr überfielt
hierbei ooUfommen, ba|j er oom Arbeiter gerabeju
Unmögliches oerlangt, benn fein SDtenfd) fann eine ©efetU

fdjaftsorbnung begehrenswert finben, an beren befter Slusroirfung er

leinen Slnteil bat. Unb bas ift bei bem Arbeiter ber galt. Dem SBürger*

Iid)en aber fet)tt hierfür bas 93erftänbnis, roeil er, toie gefagt, jid) felfef*

über bie Äräfte, bie feine ©efellfd)aftsorbnung tragen, nid)t genügenb

Aar ift unb es ihm fet)r fdjtoer faßt, fid) in bie ßage bes Slrbeiters rotte

lidj hinein 5U benfen.

SBas ift nämlid) bie toertoollfte ©runbtage ber bürgerlid)en Drbnung?

(£s ift bies nid)t leid)t auf eine furge gormel 8U bringen; oielletd)t fann

man aber fagen, es ift bie freie (Entfaltung unb Slus*

mirfung ber in einem gefunben 5tt"»iIi««I«o cn

lourgelnben 4
-ß er fönlidjf ett. 9?td)t mit Unrecht t)at man ge=

fogt: Die ftamilte ift bie 3eUe bes Staatsorganismus. 9tus bem 5a=

milienteben siefjt ber bürgerliche SKenfd) bie fittltd)en Gräfte, bie it)n

jur 5ßerfönltd)leit werben taffen. Staat unb SRedjt finb auf ben Sd)ufe

bes gamtlienuerbanbes unb bie 2Birtfd)aftsorbnung barauft)in ein»

öefteUt, baß bie grüdjte ber fid) austuirfenben ^erfönlid)feit ber gamtlte

roieber aufalten. 3nbem ber bürgerliche Arbeiter fid) frei betätigt, ftärft

er uneber ben SBoben, auf bem er ftef)t, nämlid) feine gamilie. Das ift

bas Normale, unb bamit ift eine gefunbe Stabilität ber 93ert)ältniffe

hergeftellt. Der ^Bürgerliche ift Sßerfbnlid)feit, b>tjjt, er ift nid)t gerben«,

17*
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nitt)t 3Jlaffenmenfä). (Er trögt bas 93flid)tßefüljl bct totrtfäteftlidjen Selbft*

oeranttDottlidjfett, bas SBeioujjtfetn eines inbioibuetlen SBettes unb bas

otteben }ur 93etätißung feinet beften Ätöfte in bet Stuft. Sein fjödjftes

©lücf befielt im unbeootmunbeten Sdjaffen.

Äann bet inbuftttelle Slrbetter tjterfür SBerftänbnis Ijaben? Die Slnfc

roort mu& lauten: nein. Der SKaffe bet Slrbeiter fef)tt obet fehlte, tote

man beute »ob,! beffer fagen mujj, erftens ein ßefidjtertes Familienleben,

5U>eitens eine SJetätißunß, bie feine beften inbioibueHen Sßette toeefte,

roadjfen unb ttm gu bem beßlüefenben ©efüljl bet fdjbpfettfdjen Sßerfön»

lidjteit tommen liefe obet ibm minbeftens innete SJefrtebißunß mit feinet

Arbeit fcfjenfte. Das bürgerliche ßeben erhält feinen Sinn unb 3n§att

butä) bas Streben, ootioätts gu tommen, maß biefes nun roirtfdjaftltdjer

ober ßeiftißer Strt fein. SJian fann ßerabegu barin bas Kriterium ber

fojialen SBefensbefttmmung feljen, ob ein SJfenfä) ettoas oon feinem per»

fönlicfjen ßeben gu etfjoffen Ijat obet nidjts. SRut bet in SBegug auf feine

fatale Stellung £>offnunßslofe ift gJtoletatiet, roäljtenb bet §offnunßs=

fteubiße in bet Siegel bet bürgerlichen SBeltanfdjauung r)utbtgt. Man
neunte einem SBürgerlidjen bie 9lusfid)t unb SRSglidjteit bes 93orroätts=

tommens unb er faßt aus ber bürgerlichen SBelt heraus unb bem prote

tarifeben Denfen anbetm. (Senau fo fann man umgetehrt faßen. ÜJtan

gebe bem ptotetatifdjen Sltbeitet bie 9JtößItdjfett bes materiellen obet

ibeeUen ^ottfdjtitts unb et benft bütgetlicf). SDlan ßebe bem Sltbeitet

ein 3«t, bas il)m etftrebenstoert erfd)eint, man gebe ihm Slntetl an ben

Segnungen ber bürgerlichen Kultur unb er totrb il)r greunb werben.

Die Gtfat)tung bes täglichen Gebens beftätigt bies an alt benen, bie ftd)

butefj günftige Umftänbe geftütjt aus bem Sßtoletattetbafetn empor ar=

betten tonnten. 3)ian toirb einmenben, bet beutfaje Sltbeitet tönne ftet)

nicht betlaßen, es fei Slujjetotbenttidjes füt ihn getan tootben, feine Gage

habe fict) oerbeffett; bas ift richtig, abet bas 2Befentließe h<*t man it)m

boä) nicht gegeben. Hian bat feinem Stteben, bas in iebem 3Jienf<fjen liegt,

fein 3iel getotefen. Sein ßeben ift lein Slufftieg, fonbetn nut ju oft

foßar ein Slbftieß auf ber fogialen Stufenleiter. (Er arbeitet laß füt lag,

abet et fiet)t feinen petfönlidjen, ßeiftigen obet matetietlen ©etoinn babei

Ijetausfpringen. SJian ftetle ftdj uor, ber bürßerlidje SUlenfcf) ^abe mit

20 3af>ren ben $öf)epunft feines Gebens erreidjt, er roütbe mit 40 Sagten,

mie bies oor bem Ärieße bei bem Slrbetter ber galt ßemefen ift, brot* unb

ftcllenlos, toeil feine Gräfte bereits »erjehrt jinb. ^inju fommt, bajj

fein Familienleben turef) bie notßestounßene ftabtitatbeit bet (fh«frou

Serriffen toitb. Der 2ßot)tfituierte empfinbet es bleute beteits als pein*

liehe 33eeinträchtißunß bes tjjamilwnlebcm, toenn bie Hausfrau ofyne

Dienftboten unrtfdjaften mujj. 9Bie ftarf mufj ba erft bie 33eeinträd)tißunfl
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bes Familtenlebens fein, roenn bie ißtoletattetftau neben bet alleinigen

93etfotgung bes £ausroefens unb bet Äinbet aud) nodj auf 51tbett aus-

geben mufj, rote bas in roettgebenbftem ÜDiafje bet Satt mar. SJian mu&
oon ben menfd)ltd)ften Dingen fpredjen, um bie ©tunbfttmmung ju t>et=

fielen, bie bie 3Iufnab,me bet fo5taltftifdjen ©tlöfungsibeen ermögltd)te.

Stabe bie fleinen ©tlebntffe bes StUtags ftnb oon gtöfjtem Cctnflufj auf

bie ©efamtfttmmung, unb Sßolttit ift jum gtöjjten Xetl Sttmmungsfadje.

Sieben bie unbeftiebigenben b,äusltd)en SBettjältntffe tteten bie ebenfo

roenig etfteultdjen 55ett)ältntffe in bet gabt«. Det SltbeUet fteb,t beute

an feinet 3Jiafd)tne unb roitb in fünf, in öelm 3af)i«n an betfelben 9Ka*

fdjine mit bemfelben Stunbenlolm tätig fein. St roetyrt fid) gegen biefe

3ieltoftgteit bes Gebens butd) häufigen 9Bed)fel bet Sltbettsftätte. Slbet

bas ift bodj nut ein fdjledjtet Ctfafe. Die roefentlidjen SBette festen bem
Arbeitet. (£s fet)lt ttjm bie Stdjetljett bet (Sjtftens, bie 33eljaglid)teit bes

Familienlebens, bie eine fotgfältige ©rsietjung bet Äinbet etmögUdjt,

auf bet anbeten Seite eine SBetufstättgleit, bie an fid) beftiebigt ober

inbitelt beftiebigen tonnte, inbem fie sut SBetbeffetung bet materiellen

2age bes Sltbeitets beittägt. Det ^Broletattet ift peffimifttfd), bet IBütget*

lid)e optimiftifd) in Sesug auf feine petfönltdje ßage. Die proletattfdje

©efüljlsroelt ift im ©runbe genommen auf Sebensoetbittetung, bie

bürgetltdje auf ßebensfteube eingeftellt. 9lut roeil bet inbufttieOe Sit«

bettet feine inbioibuetle ©lüdsmögltäjteit fab, bestjalb fud)te et §alt

bei bet SRaff e, unb mit bem Fanatismus bes uom ßeben 23enad)tetltgten

glaubt et an bie 93etrotttltd)ung bes foäialtftifdjen 3utunftsftaates, an

bas Äommen einet beffeten SBelt.

ÜRufj bas fein? ©tbt es leinen SBeg, bet bem 3ltbeitet unebet jum
Glauben an ben petfbnlidjen SBett bet üDienfdjen, an bie Ätaft bet ©tn3tl=

petfönlidjfeit autüdfüljtt? Die SBette, bie bet SBütgetltdje t)oq>ljölt, finb

aurfi füt ben Sltbeitet SBette, roenn et etft einmal Gelegenheit bat, fie

om eigenen ßeibe 5U empfinben. (Es gibt leinen anbeten SBeg, ben lßtole=

tatiet »om Stoben bet ftaatssetfefcenben Dppojition sunt SBütgettum unb

5ut bütgerlidjen Stultut roegjufübten, als ben bet SSetbürgetlidjung bes

proletatifdjen Däferns, ©s'ift ja gat nidjts Unmenfdjltä)es, roas bet 9lt=

beitet oetlangt, im ©egenteil, et roill im ticfften £>et3ensgtunbe ja nut

9Kenfd) fein roie bie anbeten aud) unb feine beften menfd)Iid)en Ätäfte

tegen. Deshalb ift in bet XfyotU bie fosiale gtage febt einfad) gelöft.

SJtan gebe bem Sltbeitet ootten Anteil an bet bütgetlidjen Äultut, man
Derbütgetlidje fein Dafein, b. b- man gebe feinem Dafein bie SBette, bie

bas bütgetlidje Seben lebensroett mad)en, unb et roitb fämtlidje

3Jlatj*fd)en Dogmen beifeite legen unb 3J?enfdj fein untet SRenfdjen,

Staatsbütget untet 6taatsbütgetn. 3n SSrajts bagegen liegen bie
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a3erbältniffe nid)t fo einfad), benn fonft mürben mit uns nid)t mebr im

befttgften Älaffenlampf beftnben. (Es ift aber 5U beachten, mos fe^r oft

überfein rotrb, bajj bie £öb> bes (Einlommens nid)t allein entfdjetbenb

ift, ba& bei Proletarier fid) uom ^Bürgerlichen ntd)t in erfter fitnte burd)

bie £>öbe bes (Eintommens, aud) ntd)t etma burd) bie $ö^e ber Allgemein»

btlbung unterfd)eibet, fonbern burd) bie Art feiner (E|iften3. (Es gibt

unter ben 5Bürgerlid)en Diele, bie befd)eibener leben arte fogenannte

Proletarier, unb es gibt gerabe beute oiele Proletarier, bie mebr oer»

bienen als mand)er $Bürgerltd)e. (Es fomtnt nid)t barauf an, bie fo3iale

Stufenleiter überbauet absufdjaffen; baoon fann gar leine Siebe fein,

toeil eine fosiale Abftufung einfad) ber oerfdjiebenen menfd)lid)en 93er=

anlagung entfprid)t. (Es tann fid) bödjftens barum banbeln, bie ©egenfüfce

ju milbern. Die £auptfad)e aber ift, bie Art ber proletartfdjen (Ejtftenj

3U änbern, bie proletarifd)e ©siftens ju oerbürgerlid)en.

SBoburd) ift bas 5U erreid)en? Durd) alle biejemgen 9Kajjnabmen, bie

bem Arbeiter ein geregeltes gamilienleben unb eine 95 e*

r uf stätigl eit oerfd)affen, bie ibn materiell ober tb cell

oormärts bringt. (Es ift besbalb eine fold)e fiobnböbe }u forbern,

bajj.ber Arbeiter ftd) unb feine gamtlie erbalten tann. Die gabtitarbeit

ber oerbeirateten grauen mufj prinsipieü oerfd)toinben, ba fte bas ga=

milienleben untergräbt. (Es ift lein 3»etfel, bafe bie Arbeiterlöbne b*ute

bod) genug finb, um eine bürgerliche <Ejiften3 3U ermöglidjen. 9tur liegen

in ben roeitefien Arbeitertreifen bie SBerbältniffe fo, bajj bie grauen bie

Kenntnis ber $>ausu)trtfd)aft oerloren baben. jnfolgebeffen tt>irtfd)aften

fie unoerbältnismä&ig teuer, jebenfatts oiel teurer wie mand)e bäuslid)

exogene SBürgersfrau. Die Arbeiterfrau mufj erft urieber für bas $aus

ersogen werben. Das ift aber nur möglid), roenn fie nid)t mebr 3ur gabrtl»

arbeit gegtoungen ift. Der fogenannte geiftige Arbeiter mufj von bem
alten SJorurteil losfommen, als ob geiftige Arbeit unter allen Umftänben

eine böbere (Entlobnung erforbere als törperlid)e lättgfeit. 3* b,öbcr bie

Äultur eines Nolles, befto fyöfyx müffen bie pbufifd)en 58efd)merben, bie

oielfad) mit ber £anbarbeit oerfnüpft finb, in Anfd)lag gebrad)t werben,

unb einen befto größeren Anbrang gibt es 31t allen geiftigen ^Berufen.

Sffian barf nid)t oergeffen, bajj} bie unrllid) geiftige Arbeit ben beften

£obn in fi<b felt>fl trägt, inbem fie innere Sefriebtgung erseugt, was bei

ber förperlidjen Arbeit nid)t in bem ajJa&e ber galt ift. SJlan foHte über*

baupt nidjt förperlid)e unb geiftige, fonbern med)anifd)e unb inbioibueHe

Arbeit unterfd)eiben unb barf nid)t, wie bas beute faft immer getan

wirb, oerlangen, bajj bie geiftige Arbeit eo ipfo böber bewertet weroen

müffe tote bie lbrperlid)e. Alfo wenn es bie allgemeinen oolfs* unb weit*

toirtfd)aftlid)en Perbältntffe 3ulaffen, foH man bie bob<m Arbeitslöbne
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Begrüben, toeil fie bem Arbeiter einen geregelten Haushalt unb ein ge^

orbnetes Samiltenleben ermöglichen. Au&erbem ift es aber toünfdjens*

a>ert, bog bet Arbeiter in [einen beften 3ab*en in bie Sage oerfefct toirb,

Crfparniffe ju machen. (£s ift btes nid)t nut uninfd)enstDert, fonbern m. Gs.

unbebingt erfoxfcerltd), rotfl man überhaupt pialtifttje Schritte 511t übet«

roinbung bes Älaffentampfes tun. SJtan fann faft fagen, bie eigene

Äapttalbtlbung bes Arbeiters ift bie fiöfung bet fatalen Srage. (Es bat

ficb, bereits geseigt, bafj bie ©nttofdlung nid>t nad) ben Dogmen ber

foaialiftifcben Äirdjenlebre »erläuft: auf ber einen Seite Affumulation

bes Kapitals in ben £änben etnselner SBemger, auf ber anbern Seite

^luspotoerung ber ÜDtaffe mit bem Ocnbjiel ber ©ipropriation ber Qcj-

propriateure, fonbern bafj bie Arbeitertlaffe an bem (Ertrag ber 33oHs=

©irtfd)aft in ber ©eftalt erboster ßöbne einen grojjen Anteil gebabt bat.

Der Arbeiter mufj aber batüber binaus mit eigenem Kapital an ber

^robuftton intereffiert roerben, bamit aud) ber Sd)etn einer Ausbeutung

bes Arbeiters burd) bas Äapital, oon ber bie Sojiatiften fo gern reben,

oerfd)urinbet. Dann entftebt bie gro&e Arbettsgemetnfd)aft bes Nolles,

an ber alle gleichmäßig mit Arbeit unb Kapital beteiligt finb. (Es ift

bleute nid)t mebr begrünbet, toenn bie Altien mtnbeftens 1000 Watt
betragen muffen, unb bamit für ben 9tid)tfapttattften unerfd)totnßltcb

finb. Wart bat immer gefagt, man tooHe ben 9fotgrofd)en bes Ileinen

SKatmes md)t gefäbrben. Das bot in ber 3«tt ber erften ftürmifd)en

inbuftrielten (Snttoidlung feine ^Berechtigung. Die grofjen Aftiengefett=

fdjaften oerfolgen aber feit langem bereits eine Dtoibenbenpolittt, bie

ihre Aftten ju reinen SRentenpapieren mad)t. (Es ift nid)t einjufeben,

warum ber Arbeiter hieran leinen Anteil haben fotl, toarum man ihm
nicht 200, 300 ober 500 3Hatf Aftien sur Verfügung ftettt. (Es tuürbe

bies jebenfaUs oiel er3ieberifd)er auf ihn toirten, als bie Serforgung
burd) bie ftaatlidjen SSerfidjerungen, beren Sßert bamit natürlich «id)t

herabgefefct ©erben fott. Die Ausgabe Heiner Attienanteile an bie Ar»
beiter würbe aud) praftifd) erfolgreicher fein, als bie ©eroinnbeteiltgung
ber Arbeiter, mit ber jetjt fo oiel berumer.perimentiert toirb, obtoobt
beren Unsulänglidjleit lange erroiefen ift. SDlit gan3 anberen Augen toirb

ber Arbeiter bie ©efamttoirtfd)aft anfeben, toenn er felbft mit Äapitul
baran beteiligt ift. Seine Stellung sunt Streif unb oielen anberen gragen
wirb baburd) ftarf beeinflußt toerben. (Er toirb bie 93ollstoirtfd)aft nid)t

mehr als eine frembe, fonbern als eine eigene Angelegenheit betrachten.
Um es alfo nochmals sufammensufäffen : (Es ift eine foldje ßohnhöhe
anauftreben, ba& bem Arbeiter ein gefunbes gamiltenleben ermöglicht
wirb unb eine, roenn aud) befd)eibene Äapitalbilbung ntd)t aus»
flefdjloffen ift.
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Daneben märe es »on ßrojjem Storteil, wenn fid) eine fojiale Be=

Wertung ber Urbeitsletftung burd)fcfcte, b. i bafe bie Arbeit nio)t einfad)

nadj Erbeitsftunbe ober Slrbettsftüd beaablt wirb, fonbern aud) mit 33e=

rüdfldjttgung bes Alters unb ber fatalen Stellunß bes Arbeiters, tüte

bas im bürgerlichen fieben aud) otelfad) ber Jaß ift. (Es ift ein Unfug,

bajj ber 16jäbrtge 93urfd)e, ber leine fajiaten SBerpfltdjtungen bat, ben=

felben ßobn erbält wie ber erfahrene Arbeiter, ber eine ftamtlie 311 er=

nähren bat- 3®ar webrt fid) bie Slrbeiterfdjaft felbft ßeßen ben ©ebanten,

bdd) follte man bie ßöljne mebr als bisher nad) bem Sllter unb bei

fosialen Stellung bes Arbeiters abftufen. 2Jlan lönnte einwenben, eine

berartiße (Entlöljnung ftebe im ©egenfafc 311 ber erften gotberung, bem

Strbetter bie eigene Äapitalbilbung 3U ermögltdjen. Das mujj objte

weiteres jugegeben »erben, unb es mufe besljalb bie fatale (Entlöbnung

auf bie SKöglidjfett ber Äapitalbilbung SHüttfictjt nehmen unb bie äfc

ftufung ntd)t au fdjarf burdjfübren.

(Ein weiterer SBeg, bem SIrbeiterbafetn ben proletarifd)en (Sbaraftei

ju nehmen, ift bie SBefeitigung alter SBorredjte bes 93efifces an bei

üBtlbungsmögltdjlett. Der Sefitj barf ntdjt Starbebtngung für bie (Er-

werbung einer böseren SBilbung fein, fonbern jebem ^Begabten muf} bei

9Beg 3ur böd)ften Slusbilbung feiner Säljtgletten offen fte^cn. Diefer Sbeg

ift erfreulidjer SBeife burd) bie (Etnbeitsfdjule bereits eingefdjlagen. Us

ift 3U ujünfdjen, bof} fid) bem lüdjtigen in ber ^ßrajis nid)t fo triele Sdjlag=

bäume in bie freie 23aljn legen, bafc tatfädjlid) alles beim Sllten bleibt.

Das SJübungspriotleg mujj befeitigt werben, toett es mit am meiften

3um Älaffengegenfafc beigetragen bat. Diefe SBilbungsfreibett ift aber,

was wobt 3U beadjten ift, nur möglid), wenn bie förperlidje Sfrbeit mo=

ralifd) unb materiell eine beffere Bewertung finbet ats früher, wo fie

als minberwerttge Arbeit gering gefdjäfct würbe, anbernfaQs würbe die

93übungsfretbeit nur jur SBermebrung bes geiftigen Proletariats bei=

tragen. (Es ift entfäjieben ein ungefunber 3uftanb, wenn ber Äoinmts,

ber »ielleidjt ooUfommen medjanifdje Arbeit leiftet, fid) fatal böiJ*1

ftebenb bünlt unb fo etngefdjäfct wirb, als ber oielleidjt böd)ft perfönli^e

ßeiftungen eraeugenbe $anbarbeiter. Die $anbarbeit muß im Slnfeljen

gehoben werben, bamit ber SKadjwudjs nid)t all3u einfeitig ber Äopf*

arbeit subrängt.

(Enblidj geboren fyhxtyx alle bie 3&een, bie in ber üReoolution auf'

getaudjt auf eine SBefferung ber Slrbettsoerbältntffe absielen, ein immer

weitgebenberer (Erfafc ber rein medjanifd)en Arbeit burd) bie SHajdnn«,

foweit bas eben möglid) ift, unb bie energifd)e ftörberung bes Siebelung*

gebanfens. hierüber ift aber bereits footel gefdjrieben worben, baff ftdj

eine (Erörterung erübrißt. Der 3wed aller biefer SBotfdjläge
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tft ber, bcm Arbeiter eine bürgerliche ©stftens 31»

fid) er n, batntt er überhaupt erft einmal bteSBeltoer*
fteben tonn, in ber ber SJürgerltdjc lebt. Der ooramris*

ftrebenbe Arbeiter muß aud) tatfädjtid) eine 3Jiögltdjtett }um SBorioärts*

fommen baben, er muß Slntetl, ootlen Anteil an ber ge|amten Äultur ber

Nation erbalten. Dann erft tann man tbm bie SBerte bes bürgerltdjen

fiebens gegen bie bes fojiatiftifdjen galten. Dann ift überhaupt erft eine

SBerftänbigungsmöglidjteit oorbanben. Der Arbeiter muß erft bie fittltdjen

Äräfte bes bürgerltdjen Sebens, bie fittltdjen Äräfte bes gaimlienlebens

unb bie fittlidje Äraft, bie im inbünbuetlen Streben ber freien 5ßer)ön-

tidjtett liegt, oerfpürt 1)äbtn, er muß erft einmal berausgeriffen roerben

aus bem Sßejfimismus unb bem SDtaffengefübl, beoor man tljm bie Srage

oortegt: SBeldje fflßaljl tottCft bu treffen: fostaliftifdje ober tnbioibua*

liftifdje ©efellfdjaftsorbnung? SBenn man an bie Sßerfönltdjteitstriebe

appelliert unb ben «Junten perfönltdjen Gcbrgeiäes, ber in jebem SDlenfdjen

fdjtummert, toedt, bann nnrb man feljen, baß bie Slrbetterfdjaft nidjt

biefe unterfdjiebslofe ÜJtaffe ift, als bie fie beute immer angefeben »üb.

Die Slrbetterfdjaft ift genau fo fogtal gefdjidjtet rote bas SBürgertum, unb

wer (Gelegenheit gebabt bat 3U beobad)ten, roie febr gerabe ber Berufs-

ftols unter ben Arbeitern ausgebilbet ift, ber tann nid)t sroeifelbaft fein,

baß bie ftrettjett ber tnbtotbualtfttfdjen SBelt bem SBefen bes Arbeiters

mebr entfpridjt als bie ibm eingetridjterte Segeifterung für ©leidjbett

unb SBrüberltdjtett. Der Arbeiter bentt foaialiftifä), fo lange fein Dafein

protetartfdjen Sbaralter fyat unb ibm als einige Hoffnung ntd)ts als

ber ©taube an ben 3utunftsftaat bleibt. 9Kan gebe ibm Slnteil an ber

gefajmäbten bürgertid)en Kultur unb er urirb ber toärmfte Sreunb ber

tnbioibualiftifdjen SBeltanfdjauung roerben.

SDian tann 3ur SBeltgefdjtdjte nidjt bas Vertrauen baben, baß ftd) nur

bie für bie ©ntroidlung ber 3Renfdjbeit 3toecfmäBigen 3been burdjfefcen,

bie 3iueda)ibrigen fegen fid) ebenfo burd), wenn fie nidjt betömpft werben.

Die Aufgabe biefer 3eit ift es, bie 9Jienfd)bett oor ber fo3ialiftifd)en ©e=

fellfdjaftsorbnung 3U retten, bie niemals eine Drbnung fein tann, weil

jte ben urfprünglidjften trieben ber menfdjltdjen Siatur roiberfpridjt.

Der Äampf ift aber nidjt 3U fübren mit platonifdjem fiiebesroerben um
bie Vernunft unb ©tnfidjt bes Slrbeiters, bas folange erfolglos fein wirb,

als bie Sage bes Arbeiters nidjt gans anbere ©runblagen in bem bter

angebeuteten Sinne erbatten bat. Das Bürgertum muß fid) aber oor

allem felbft beroußt fein, baß es bie menfdjltdje greibeit, bie bb'd)ften

^erfönlidjteitstoerte oerteibigt gegen bie SHtlttartfierung bes gansen
Sebens im fosialiftifdjen Staat.
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Unfelm Robl:

öeltpoftvmin$betrad)tunflen.

Ccs ift behauptet toorben, bafc Deutfdjlanb, toenn mir ben Ärieg flfc

tconnen, einet ßio&en Äaferne geglichen hätte. Das ift uwbl fo su oer=

fielen: unfer Steg umrbe ben ftotten ÜDlititartsmus nur nod) bebeuteni

geftärlt unb in ben 23orbergrunb gerüdt haben, jum 9tad)teü ber gtetljett

unb bes allgemeinen SBettfortfäjrttts. 2Ran oergtfjt bei foldjen un=

günftigen SBorausfetjungen aber bie entgegengefet|ten Erfahrungen

nad) SBeenbigung ber Kriege 1865/66 unb 1870/71. 9lad) beiben fiegreid)en

Äriegen fteHte fid) juerft ber Storbbeutfdje SBunb im 3n*>w 1868, unb

fpäter bas geeinte Deutfdjlanb 1874, olsbalb an bie Spifce oon 2$e=

ftrebungen, bie ber SBelttooblfahrt bienten, fo unter anberem burd) SJor*

fdjläge jur ©rünbuttg eines „Allgemeinen Sßoftoereins" für alle ßänber

ber Gerbe. SJian fann biefen ibealen SBeftrebungen fidjer einen paji=

fiftifajen Charafter nidjt abfpredjen, was ja aud) beutlidj aus Den Sieben

Stephans, bes bamatigen ©eneralpoftmeifters, hervorging, als er ben

(Sntrourf bes Serner Vertrages im 3oh« 1874 im SReidjstage einbrachte.

Der SBeltpoftoerein toar ber SBerfudj Deutf djlanbs,

auftbealer, groj33ügiger©runblage, — berget ft igen

Annäherung ber SBöller, — einen SJölferbunb 311

f
d) a f f e n. — Der SBerfud) ift, um ber SBeltfrieg 5eigte, md)t gelungen,

bie materiellen Sntereffen fyatten bie geiftigen oerbtängt, bie SDlenfchb«'*

um leiber nod) nid)t reif genug für bie eblen SJeftrebungen, bie bamals

bie grojjen beutjdjen ©eifter bewegten. — Der ©ebanfe eines „Afi=

gemeinen SBoftoerems" ging atterbtngs auerft oon Storbamerifa aus.

Der bamalige fefjr intelligente unb u>eitfä)auenbe amerilanifd)e ©eneral-

pofimeifter SBlair brachte fdjon im Saht« 1863 eine internationale $>o{t=

lonferens in Sßaris 3ufammen, bie oom 11. SJlai bis 9. 3uni tagte. Da=

mals fdjidten ^Belgien, Kofta SRica, Dänemarl, ©nglanb, ftranfretd), bie

£anfeftäbte, Italien, bie SRieberlanbe, öfterretä), Portugal, SBreufjen,

Jpatoat, bie Schweis, Spanien, Ungarn unb bie ^Bereinigten Staaten

ihre Abgefanbten. Aber trotjbem in neun Sitzungen einunbbreifjiß

©runbfätje aufgeteilt tourben, fam es su feinem prafttfdjen Stefultat, 5u

feinem Ergebnis. Amertfa mögen roohl oor allem materielle 3>nterej)en

geleitet hüben. Da ergriff bereits 3toei 3al)te nad) bem Kriege 1866,

alfo im Sahte 1868, ber bamalige ©cheime Dberpoftrat Stephan bie

Snitiatioe. 3n einer tounberbar unb umfaffenb ausgearbeiteten Den!»
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fdjtift legte et bie ©tunbgüge eines alle Sollet umfoffenben 5ßoft=

oetetns niebet. Dod) beoot bie btplomattfdjen Setljanblungen etft tidjttg

eingeleitet metben tonnten, btadj bet Ätieg 1870/71 aus. 9tad) Se=

enbigung besfelben etgtiff Stephan oon neuem mit gtofeem Sleijj, y>tn=

gäbe unb ©ifet bie Sntttatioe; et liefe fdjon im 3af>" 1873 butd) ben

beutfdjen Gefanbten in Sem anfragen, ob bott bet etfte SBeltpoittongrejj

tagen tonnte, bie Sdjmeij teilte mit, bajj fie getn ben Äongtefj aufnehmen

roütbe. — Unb fdjon im Stooembet bes Saljtes 1874, nad) fdjmtetigen,

umfangteidjen Sotatbeiten, tonnte Stepljan bem fteidjstag ben ©nt=

routf bes benfuriitbtgen Setnet Beitrages ootlegen, bet im 2Bcltpoft=

oetein ben ©ebanfen bet SBeltoetföljnung befonbets betonte.

3lid)t mentg unterftütjte Sismatd aud) btplomattfd) bas gtofje SBetf.

Seine bamalige SBeltautotität fötberte es. (Es ift fidjet angune^men, baft

aud) biesmal, falls mit Sieget geblieben mixten, Deutfdjlanb oietleidjt

[djneUet unb auf oetföljnlidjeret ©runblage ben ©ebanten bes 95ölfet=

bunbes in ooHem ibealen Umfange oeturitlltdjt, unb bajj es babei nidjt,

roie jefct befonbets Stanlteiä), bie 3Ut Serföljnung entgegengefttedten

§änbe mijjttauifd) mütbe gutüdgemtefen $aben. Das ift nidjt beutfdje

2lrt. Det $a§ oon tomanifdjet ©tünbltdjtett ift uns ftemb. Unfte ibeale

S3etanlagung Ijätte uns gut güljtertolle fidjet miebet fel)t geeignet

gemadjt.

©s ift oielleidjt jefct oon SBett auf bie benftoütbigen SBotte ^tnäu=

toeifen, bie Stepljan bamals im ÜRooembet 1874 an bie Slbgeotbneten

im fteidjstage bei Sefptedjung bes Setnet Setttages tidjtete. (Et fagte:

„Unb bas, meine fetten, ift oielleidjt bet Ijöljete ©etjalt bes ootliegenben

Vertrages, roenn Sie geneigt finb, tljm einen foldjen ein3utäumen, ba&

et bie SRbglidjleü gemeinfamet Snftitution auf bem internationalen ©e=

biete nadjroeift. 3m Setgleidj mit gtofjen politifdjen Ziagen nut oon

befdjetbenet Sebeutung, fann et oielleidjt aud) als bie Heine otgantfdje

3eUe beaeidjnet metben, aus bet fid) im ßeben bet Sollet, untet bet

SBätmeentroidlung ftattetet Setüljtung unb butd) benßidjteinflufc
bet ©efittung oielleidjt meitet homogene ©ebilbe lebensgeftaltet

metben. 3« i«bem ftaHe oetmettet et Solibatität bet Jnteteffen als ein

ttäftiges ©intgungsmtttel, et oetbtieft auf feinem ©ebiet ins*

befonbete bie ©inttadjt bet 9tegietungen unb eröffnet oielleidjt eine

Setfpettioe, auf ben Safc: „si vis pacem, para concordiam". Unb

fomit, meine $etten, übetgeben bie oetbünbeten SRegietungen 3^icr

ptüfenben Setatung biefen Setttag, roetdjet neben ben Sotteilen, bie

et ben Nationen in matetiellet unb gei füget Se3ieljung ge=

mähten roitb, ein, menn tmmetljtn Heines, fo bod) hoffen tlid)

tedjtgefunbes Weis am Ölbaum bes Sölfetfticoens
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f e i n to i 1 b." Unb an einer anbeten Stelle äufjerte Stefan : „3>er »ot»

Itegenbe Vertrag begroedt nidjt eine ^Bereinigung gu einem befttmmten

Unternehmen, bie jtä) auflöst, roenn ber 3n>ed biefes Unternehmens et»

füllt ift, er ift aud) nidjt berechnet, nur für getoiffe 3eiten unb ßctöiffe,

hoffentlich immer feltener toerbenbe Sagen in Stntoenbung au (ommen,

in benen bie SJöller blutige Ärifen burdjfdjretten; er will auf feinem ©e=

biet eine bauernbe (Einrichtung, einen fortlebenben Organismus fdjaffen,

feine Slntoenbung n)irb täglich unb ftünblid), oon SBeltteil gu SBeltteil

ftatfinben, fei es in bem grogartig guneljmenben Stustaufd) ber ©rgeug=

niffe ber treffe, ober in ben SBegiebungen ber SRänner ber Äunft unb

SBifienfäjaft."

SBeltt) erhabener groger Stanbpunft, ber boct) getoijj mit bauernber

Unoerföhnlid)teit, mit rein militärtfdjem ©eift ni(hts 3U fdjaffen hat.
-

9tud) in 5ßarts fanben nach bem Kriege 1870/71 SBeltpoftfongreffe ftatt,

ber groeite nach Sern fdjon am 2. 3Jlai bes 3ahtcs 1878.

ßeiber roirb bie allgemeine Neuerung jefct auch bem SBeltpoftoerein

ben fisfalifchen Stempel aufbrüden unb fdjon bie grofje (Erhöhung bet

Snlanbspoftgebühren eröffnet uns für bie 3ufunft trübe 9tusftd)ten.

3nmitten ber Äriegsroirren, beren graufige gadeln über SKiHionen

geängftigter aJienfdjen leuchteten, am 9. Dltober bes benltöürbiflen

Jahres 1914, jährte ftdj ber ©rünbungstag bes SOßeltpoftoereins gum

oiergtgften SHale! Unb im fiaufe besfelben 3<*l)"s foHte bas gtofje, für

bie 3Renfd)heit fo unenbttd) fegensreidje SBerf bie Sßetlje erhalten!

China, mit 400 ättittionen ©intoohnern bem SBeltpoftoerein beigetreten,

roollte gum erften SKale, im Dltober 1914, ben 7. SBeltpofttongreB in

SRabrib befanden ! (Ein benfroürbiger Xag n>äre bamals in ber SBelfc

poftoereinsgefd)id)te gu oergeidjnen getoefen, foHte bodj ber lefcte Stein

bem grojjen, erhabenen SBettpoftoereinsgebäube amtlich unb öffentlich

hingugefügt roerben. Slu&er 5lfghaniftan unb eingelnen unbebeutenben

leiten oon Arabien unb ERaroffo fdjien ber SSunb ums ©rbenrunb nun=

mehr gefdjloffen, leine politifchen ©rengen für ben SBerfeljr, eine SBelt -
eine Sßoft! ©ifenbahnen unb 3)ampffd)iffe, lelegraphie unb germ
fpredjer, §unberttaufenbe oon ^Joft= unb lelegraphenämtem aller

ßänber, ein herrlicher Sßeltoerlehrslrang, ermöglichten es bis gum 21us--

bruet) bes Sßettlrieges, in ibealer ttbereinftimmung aller 2Beltoertet)rs*

mittel, baß biefer rounberbare, getoaltige Betrieb faft mit ber ©enautcj*

!eit einer Uhr pulfierte. 1116 3RtlIionen 2Renfd)en auf 80 Üttittiotun

Quabratfilometer Umfang, alfo groei Drittel ber 3Kenfd)heit bilbeten

eine eingige SJerfebrsgemetnfthaft, bas SBeltbürgertum feierte Die

fdjönften Iriumplje! Der SBeltlrieg gerftörte alte SBeltengemeinichaft,

nur langfam fnüpft fid) nrieber bas gerriffene 93anb.
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Der geplante SBeltpofttongref} 3U SJiabrib im Dttober 1914 rootlte ein

retd)es güa^om oon Gaben über bie 3Jtenfd)beit ausfdjütten. Das 23e=

beutfamfte mar toof>I bie beabRdjtigte ©rmäjjtgung bes Briefportos oon

25 auf 10 Cts., alfo bas lang er f eljnte SBeltpennoporto!
SBetter fteftfefcung bes 3ufd)lagportos für niäjt ober ungenügenb fron*,

fterte ©riefe etnbettlid) auf 5 Cts., Slufbebung ber Beftimmung, roonad)

6enbungen mit SBarenprobe feinen ipanbelstoert erhalten bürfen, unb

CrP^ung ber ©enridjtsgrenje ber groben auf 500 Gramm; Crböbuug

ber ©etDidjtsgrense für Boftpaleie, menn angängig, oon 5 Älg. auf

10 Älg.; (Einführung oon Boftpaleten mit bem &öd)ftgeu>id)t oon 1 Älg.

unb beren befdjleunigte Befö'rberung gegen eine Sonbergebübr; 3u=

laffung oon Bafeten mit 2Bertango.be nad) allen am Boftpaletoertebr

oertrogltd) beteiligten flänber; fteftfefcung bes Portos für <5cttt)äjis=

papiere unb für Drudfadjen auf 5 Cts., für ie 50 ©ramm, unb Be=

feitigung bes SRinbeftfafces oon 25 Cts.; 3ulaffung oon 9?ad)nabme=

fenbungen nad) allen ßänbern bes SBeltpoftoeretns; Haftung für 5Kad>

nabmefenbungen burd) bie Boftoermaltung bei Stusljänbtgung obne Be=

tragseinsiebung; Ctnfüljrung bes Boftübertoeifungs« unb Sd)eds=

sertebrs, fourie oon Brieftelegrammen im SBeltpoftoeretnsoerlebr ; Ber=

einfadjung unb Beretnbeittid)ung ber Borfd)rtften für ben inter=

nationalen Baletoerfeljr; ©rroeiterung ber iefct für Sßoftpafete p*
geladenen 9Ibmeffungen unb Slusbebnung bes 3oHfranIooerfabrens auf

bie nod) nidjt angefdjloffenen fiänber. ßeiber roirb ber neue 2Beltpoft=

tongrefe jefct roobl faum ben Ileinften leil baoon ber BertoirlttdMng au*

führen tonnen, ttberbaupt bürfte ftd) anfangs ber ganae SBeltpoftoerfebr

fet)t matt betätigen, ba ber allgemeine Sdjiffsraummangel suerft aud)

Ijier mitfpred)en toirb. Unb redjt betrübenb roirb es oor allem fein, menn
bie beutfd)en ftoljcn iiberfeepoftbampfer aud) für fpäter gana fehlen unb

nur aud) in ber Besiebung immer nur auf bie ©nabe ber Slmerifaner,

ber granjofen unb Cnglänber angeuiiefen fein merben. ©in un=

geahnter neuer Slusbltd für ben SBeltpojtoerfebr eröffnet fid) uns burd)

bie 3rlugmafd)men aller Slrt, bie fid)er eine grofje Stolle fptelen unb ©nt=

fernungen in furaer 3eit bewältigen bürften, rote Re fid) bie lebbaftefte

unb lübnfte Bbantafxe laum oorftetlen lann. Die Berfud)e mit BoftIuft=

fd)iffen baben bie glänjenbften ©rgebniffe gejeitigt. SBas t)ätte gerabe

aud) bier Deutfdjlanb geleiftet, roeldjes bisber im glugjeugbau an erfter

Stelle ftanb! Der Bau oon ßuftfdjiffen ift uns leiber oorläufig gana

unterfagt.

Der lefcte JBeltpoftlongrefj bat 1906 in 9tom ftattgefunben, im Dftober

biefes 3abws foU ber erfte, nad) bem SBeltfrieg, in SRabrib tagen.

Das SReid)spoftminifterium bat bie in feinem Berlebrsbeirat oertretenen
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Äötpetfdjaften etfud)t, iljm in $inblid ouf ben 1. Dttobet b. 3. etnmige

SBünfdje übet Anbetungen unb Steuetungen im SBettpoftoetfeljt Ks
Gcnbe Juli mttjuteüen.

SRöge bet neue SBeltpofttongtefe untet günfttgen 93otausfefcungen ju=

fammenfommen, benn neben ben SBetbinbungen motetiellet 3ttt toerben

bie geiftigen bteoetföbnenbeStunblagebitben, bieStn^
legung jut SBanblung bet ©efinnung, oot ollem
obet ben Slusgteid) bes augenblidltd) nod) befteljen=
ben 93ölfetljaffes fötbetn. 9luf bie ewigen ©efefce bet §at=

monie ift bie Sßeltotbnung eingeteilt, fte roitb unb muß Rd) «riebet etn=

finben, bomit aud) bas motalifdje ©leiäjgeroiäjt!

Grete von Urbanitzky:

Die Revolution gegen die IJaturwiffen«

kbaften.

2tus bem Sbaos unfetet läge tä&t ftd) eines mit Hatet Stdjerljeit

etlennen: feine tteibenben Ätöfte finb Sßtoteft, 2tbtoeljr, Umlelji.

Sdjariettget ift, ju ettennen: Sßtoteft unb $tbtoef)t gegen men? Umfefct

oon tuas? — 3luf ben etften SSIitf fdjetnt bet Ißtoteft nut u>ittfd)aftltd)et

unb politifttjet Statut su fein, Sßtoteft gegen bie ©elbbettfdjaft, gegen bie

bisherigen SBittfdjaftsfotmen, gegen ÜRegietungsatten — otelleidjt au<f|

gegen eine oon ben bisherigen SRadjtljabetn getoattfam gehaltene SBelt

anfdjauung. Dos finb obet nut SBlafen on bet Dbetflädje. Det Sßtotejt

ridjtet fid) in feinet tiefften SBefenljeü gegen ganj anbetes.

Die job^b^t« oot bem Ätiege boben bos beutfdje Soll in bei

Siebeljit|e einet ntdjt tmmet organifdjen ©ntnridlung oetänbett. (Es i|i

falfd), — unb im ©tuube boben urit bos nut obetftäd)ftd)en Denfein

gebanlenlos nadjgefptodjen, — bajj allein bie nrittfdjaftttdje flcntroidlung

Sä)ulb an genriffen unbeutfd)en Sttömungen ttage. Dbne bie folgen bei

3nbuftriatifietung, bas Stntoadjfen bet Stäbte, bie ßonbfludjt, ju untei*

fdjäfcen, — ben £aupteinftuB bitte bod) nut bie fdjetnbemoftotifdje,

Ubetale, fteiftnnige Sttömung, bie com SBeften 3U uns tarn unb oon ben

Stttftemben unfetes SBottsfötpets begeiftett aufgenommen unb »«-

bteitet routbe. Oes lägt ftd) unfdjroet oetfotgen, urie biefe unbeutt#e
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©etfttglett langfam in alle ©ebtete unferes Kulturlebens frod). Dicfe

©ctftiglett nährte Rdj babet oon ben Stegen beulten ©elftes. Die (Sr=

lenntntffe bet Staturrotffenfdjaft bog Re in einem moblfeilen, miffen*

fdjaftltd) gefärbten Journalismus ju einer platten, befriebigt lädjelnben

SBeltanfdjauung um. Das urgermanifrfje metapbnftfdje Sebürfnis bes

beutfdjen 3Jtenfä)en mürbe oerladjt, Empirie mürbe Irumpf. 9Teue natur=

totfTenfdjaftlidje flcrfenntniffe mürben, nodj blutmarm, ben $änben ber

(Seleljrten entriffen, auf bie Strafe geserrt unb fie btenten nun baju, um
ein platteftes SDßeltbilb 5U fiüfcen.

Die Siege ber ledjnil mürben biefer materialiftifdjen ©eiftigfeit ju

työdjfter (Erfüllung. 3u unbegabt, um auä) oon anberer Seite feljen 3U

tonnen, überfab fie bas mörbertfdje Ccmpormadjfen ber SBarenljäufer,

des billigen Äitfajes, ber 9Sernid)tung bes §anbtoerfs.

ÜEs maren bie Jabrgebnte ber ledjmf, ÜJtatbematif, ber Uiaturmiffen*

ftbaftcn. üBöfefter ©röfjenmabn lobte aus iljnen. (Eine breite 3ufrieben=

I>eit, ein bummbreifter Stola oerlegte bie SfBege gum fragen unb Seinen.

Unb bie Seelen oerarmten. Die Ijolje 3ett ber Xedmil, bas Stnmadjfen

ber Jnbuftrien, brängte Sftenfdjen in bie bumpfe ©betroenge ber Stäbte,

entrtjj fie ben §errenberufen bes Sauern, Jägers, Seemannes, Sriefters,

ßebrers.

liefer unb tiefer brang ber bänblerifdje ©eift, — nidjt eine 5rua)t

bes fteigenben Stetdjtums bes Voltes, moljl aber bie notmenbige ^olge

ber matertaltfttfdjen SBeltanfdjauung, in $irne unb f>erjen. Der

Siberalismus, oon Slrtfremben gefdjürt unb oerbreitet, gerfetjte bie

trabitioneüen SBertungen ber beutfdjen 9Jten[d)en, oerroifajte it)te oöl=

ttfdjen Segriffe, fäjmädjte it)rc 3ud)tmablinftintte. üKaffenunbeioujjte SllU

oermtfdjung, Serluft oieier bo*)ge3üd)teter 3lrteigenfd)aften mar bie

3folge.

3u beberrfdjenber Jpölje fliegen empirifdje Ccrfenntniffe unb an*

geroanbte SRaturrotffenfdjaft. Sie oerbrängten Religion, jnnerltdjteit,

3Jletapbofif. So oermod)te aud) ber Krieg nidjt, ber bas beutfdje Soll

noä) einmal jum ©lüben für eine Jbee, alfo aum Siege über bie materia=

liftifdje SBeltanfdjauung emporrig, gebunbene Kräfte bauernb frei ju

madjen. SBeber feine 9iot, nod) feine SRiefengefabren fübrten sur Jnner*

lidjleit. 3u ftarl berrfdjten bereits 3Jlammonismus unb Unfidjerbeit. —
Unb bod) errouäjs fdjon in ben erften Kriegsjaljren, nur nidjt alten

ertennbar, aus bem beutfdjen 3Jlenfd)en eine neue, leudjtenbe Kraft. (Es

mud)s ber Sroieft gegen ben SDiatertaltsmus, bie Slbmebr einer platten

SBeltanfdjauung, bie bas entfetjltdje SBort „2Kenfdjenmaterial" erfunben

batte; es erftanb bie Stbfebr oon einer SBelt, in ber man oerarmen

muffte, in ber bie Seele erfror.
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©s mar bas Jjetmroelj' bcs beutfdjen 3Wenfd)en nad) ber SKetaplrafif.

©s mar bas ©rroadjen einer neuen ßebensfrömmiglett mitten in lob
unb Untergang. ©s mar ber ^Beginn ber SReoolution gegen bie 9latm-~

rotffenfdjaften.

Das beutfdje Söott bat Xobfeinbe. geinbe aujjer ben ©renjen feines

Canbes, feinte in feinem eigenen SMIsförper. Sie waren es, bie bas

beutfdjefte ipeimroeb unferes SJolfes auf gefäljrltdje Slbroege lodten, fie

finb es, roeldje bie geiftige 9tot beutfdjer 9Jienfd)en für tljre 3tt>ede mi&-

braudjen. SBar bas niäjt einmal fd)on fo, als 2Belfd)lanb beutfd)es ©ort*

fudjen folange oerriet, Bis einer nad) Äanoffa ging?

©Ietd)t)eit unb greiljett finb SBorte — 2uft, bie fdjrotngt. Unb bod)

fann es fein, bog an biefen oeiben SBorten bie beutfdje SBelt jerfdjellt.

Diefe SBorte ljaben mcr)t nur bie ©öfcenlraft aller Sdjlagroorte, Re

tommen ntdjt nur aller SDiübigfett entgegen, fie tragen in ftä) bie Xrug*

erfüüung für bie SReoolution gegen bie Staturroiffenfdjaften.

Die ©rfenntniffe ber Staturroiffenfdjaft mürben mtjjbraudjt, um eine

matertaltftifdje SBeltanfdjauung ju ftüfcen. Die Sdjlagmorte „©leidjljeit

unb gretljett" mifebraudjen bas Seinen, oon einer feelifä) verarmten,

matertalijttfdjen SBelt losaufommen. Sie lügen: „Der 3Kenfd) ift nidjt

nur bas bisher letjte ©lieb ber organifdjen ©ntroidlungsreibe, er ift ein

gana anberes SBefen. 5ür tb,n gelten bie ©efe^e ber SRarur, bie feine

©leid)b,ett unb leine 3frctl)cit lennt, nidjt." Sie ftüfcen eine egogentrtfdje,

im böfeften Sinne grö&enmaljnjtnnige SBeltanfdjauung, fie fteKen ben

SRenfdjen au&erbalb ber organifdjen ©ntroidlungsreilje.

Der beutfdje SRüdfäjlag gegen bie 3ab*5eb,irte ber SRaturroiffenfdjaften

unb nur tedjntfdjen äRenfdjen märe: $eimteb,r 3ur aJtetapbofif, 3um SBe»

finnen, aur Snnerltdjfett. Sludj ber eroig fdjbne SBlenfdjfjeitstraum oom

SBrubertum aller aKenfdjeit flammt Ijier auf. SBeldj tiefe S3ereidjerung

tonnte bie SBelt burd) biefes SItemljolen unb SJertiefen geminnen! —
Slber bie ftembe unferer Slrt, bie es fdjon immer oerftanben, beutfdjen

SRenjdjen in ibr ©belftes naäföufpüren unb fie bort tötlid) gu oerrounben,

mtfdjten ein gefäljrltdjes ©ift. Dem müben Seinen unferes SJolfes, ben

Staturgefefcen ju entfliegen, reichten fie oerberblidje Sdjlagmorte im

SJruntgeroanbe. gür 3Rpjtif gaben fie uns ben „©olern" unb telepatfjifcbe

Seancen. 3ür ben ©beltraum oom 93rubertum ben ?ßöbeltraum ber

©leidjmadjerei. Sie sieben unfere irregeleiteten Solfsgenoffen in ipafe

unb SBürbeloRgfett gegen eine SBelt, bie otelletdjt für immer oerfinten

mujj, ber mir aber Safrliunberte ebler Kultur banfen.

Der ^Jroteft gegen ben üOTatertalismus mirb 3ur ©efatjr, roenn er

bie SReoolution gegen bie SRaturrotffenfdjaften entfeffeln roill. Sludj

unferen fdjönften Xräumen bürfen mir nidjt unfer SJIut unb unfere Xat
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geben, menn btefe Xräume entmitflungsfeinbltcij finb. ©egen bie ur=

emigen ©efefce organifd)en Seins gibt es feine SReoolution, gibt es nur

$Iuf!ef}nung unb Untergang.

SBtr motten {einen §aj} gegen 5lrtfrembe, gegen 9tnget)örige frember

S3ölfet unb Staffen. ipafj madjt blinb unb Hein. Unb mir baben uns alle

fo oiel nodj ju geben. Slber mir motten retnlidje Säjeibung in jenen

Sragen, bie allein unfer beutfdjes 93olf angeben, bie attein oon beutfdjen

3Kenfd)en gelöft merben tonnen. 2Bir büxfen uns unfere Iräume, unfere

9tot unb unfer Seinen nid)t oon Strtfremben beuten unb oergemaltigen

laffen.

Das gretfjettsfebnen ber 2Renfä)en ift fo alt toie bie 9Jtenfd)bett

fetbft. Stber jebes 33oXt bat eine anbere Storftettung oon ber Sreifjett,

oorioiegenb bas beutfäje SBoIl, oon bem 2>obn Stuart SDlitt Jagte, baj; es

bas freiefte fei unb leine Änedjtung oertrage. ftür ben beutfdjen 3Jtenfd)en

mar ber Segriff ber greiljeit aber immer mebr ein pbilofopbifd)er 33e=

griff als ein praftifdjer, ber beutfdje ÜDIenfd) erlebte bas Problem ber

Srrettjeit fo tief toie lein anberes.

Die Statur fennt feine gretbett. etiles gefdjiebt nad) unabänberlidjen,

notioenbigen ©efetjen. Slud) ber menfdjlidje Sßitte ift nidjt frei. Das ift

bas gunbament, oon bem beutfä)es Denfen feine Stblerftüge unternahm.

SBolitifdje Sfteibeit tann aber niemals mebr oerlangen, als bajj ber

Staat feine unnötigen Sefdjränfungen auferlege. 2Bie aber toerben 93e=

fdjränfungen unnötig, erlebigt, abgetan, — mie fann ber Staat bafjin

gelangen, immer mebr SBefdjränfungen fallen su laffen, obne feinen

<$ortbeftanb au gefäbrben? 3mmer unb immer toieber nur baburd), ba&

feine ^Bürger fid) in ber ©ntmtdlung ibres ©tbos au mabrbaft freien

unb immer freieren ÜKännern fdjaffen. 9llfo bte polttifdje greibeit rotrb

nur burd) bie perfönlidje ßfreiljett ber ©inaeinen in organtfdjer ©nt*

toidtung errungen. Äein Staat fann meljr polttifdje ^teibeit geroäbren,

ols ber inneren Srteibeit feiner SBürger entfpridjt. 3Ufo ftnb ©emaltfam*

feiten, Umftürae, Sürgerfriege, SRebettenforberungen feine SBege ßur

greibeit — oielleidjt fogar bas ©egenteil.

SBenn nun alfo nur bie innere gretbett ber SBürger aur immer
größeren, praftifdjen unb poHttfdjen gretljett, bie ber Staat getoäbren

fann, fübtt, müffen mir SBege fudjen, bie meit ab oon SReooluttonen

liegen. Dtefe SBege aber ift ber beutfdje SDtenfd) meiter gegangen als alle

anberen. fiutber, ber beutfdje Sauewfobn, unb fpäter Sdjopenbauer

baben erfannt unb gelebtt, ba& alles aus Stotmenbtgfett gefdjebe, baß

es feine Jtaturfreibeit, feine gretbett bes SBtttens gebe, fiutber fanb

im Sudjen ber gretbeit neben bem Jtaturgefdjeben ein „Sein ber ffinabe",

bas aur greibett füt)rt. Äant aber bat bem SRatfel am tiefften in bas
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Stuge gebltdt unb in feinet Haren ltnterftt)etbung oon „Sollen" unb

„SJiüffen" bie £ore madjtooll aufgeriffen ju tjödjfter ©rfenntnts, jur

roaljten Stci^eit. Dos ©efoltte su tonnen ift gretrjeit. Unb btefe Oftei^eit

iä) naa) Äant altein — „bie Unabhängigkeit oon bem SJtedjamsmus bei

gangen Statur", ©in Änedjt fennt feine 5ßfliä)t, et muß, er ift niajt

frei. 9lur roer Sßfltdjten erfennt, roer erfa&t, baß bie greiljeü allein aus

ber SBorftettung bes Sollens erroadjfen fann, roer tann, toas er fott,
—

ift frei.
—

Das ift ber SBeg ber SJürger jur perfönltdjen Sreit)eit. 9tur inbem

fie in biefem Ginne immer freier ©erben, tonnen fie polttifdje 3frcil)eit

erlangen, tonnen fie oom Staate immer meljr prafttfdje ftreitjeit forbern,

ot)ne it)n au serftören.

SBie platt unb geroöfjnltdj ift bas Sdjlagtoott — Deuten ber un=

beutfdjen gtetr)ettsfud)er unferer läge! SBie törid)t bas, toas fie unter

Demotratte oerftefjen unb toas bod) nur ben Xiidjttgen ben SBeg oer=

fperren, äRütelmäftigteit grojfoieljen unb ffiennffenlofen burd) 5Breffe=

unb SRebefreitjeit bie 3Jtad)t geben tann, SDlillionen unfrer Staftsgenoffen

3rrtümer einguimpfen unb uns alle sur SStutotratte unb 3ur Inrannei

ber aJiinbertoettigen 3U fügten!

Der ?Droteft beutfdjer atfenfdjen gegen bie 3al)r3el)nte bes 2Katerialts=

mus barf fiä) nidjt ben Siebellen gegen bie Staturgefefce, gegen natur*

rotffenfdjaftlidjes ©ttennen anfdjlte&en. 93ergeffen toir es nidjt, es ift

eine beutfdje ©rfenntnis, bajj nur bie ©rfenntnis ber SSflidjt 3ur Unab=

bängigfett gegen ben Sötedjanismus ber 9tatur, gegen ben platten

SJtaterialismus, sur Sfrettjett führen tann.

Die ©efefce organifdjen Seins tennen teine ©leidjbeit ber ßeberoefen.

Sie roiffen in fttenger Siottoenbigfeit nut um ben SBettftteit bet Ätäfte,

um bie Sluslefe ber SBeften. 3Kirabeau betannte: „3ft es nidjt eine ah-

gefdjmadte ßüge, im Jone eines Stra&enaufrufers 3U oertünben: Die

3Renfd)en finb frei unb gletdj geboren? SRetn, fie finb ntdjt frei unb gletd)

geboren, fonbern fie tommen in Slbrjängtgtetten unb SJerfdjiebentjeiten

alter Slrt, bie oon tljrer ©siftens felbft unsertrennlid) finb, tjeroor."

Ss ift finntos, Sturm gegen bie ©efefee organifdjen Seins laufen 311

lootten. Der ^Broteft gegen ben Materialismus, bas Jjeimroel) nad) ber

3Jletapt)oftt oetmag uns empot 3U fütjren. Die SReootution gegen bie ©e*

fefce organifdjen Seins fann uns nur oernidjten. 2ludj t)ier tonnen toit

ebenfo toie im Staate ^tcx^eit nidjt burdj Sdjlagroorte, burdj geroclt*

famen Umftut3 unb Sluflefjnung, fonbern nur burd) bas SBegerjen jenes

SBeges erreidjen, ben ein größter beutfdjer 2Kenfd) uns oorausgegangen

unb an beffen Anfange bie SBorte ftetjen: Äann, toas bu fotlft! ißftidjt

ift 5rett)ctt! -
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(Pollt1fd>*naturw1ffenfd)aft11d>e Betradjtunflcn.)

i.

SBer als bentenber Äopf unb aufmertfamer SBeobadjter toottte beifeite

fteben, wo es gilt, unfer armes Statt aus bem Sumpfe feinem £>eif an

Üeib unb Seele entgegen8ufübren? SStetc SÖBege führen nad) SRom unb

fdjtoer ift es ben listigen 2Beg 3U finben, um ein Hat etfanntes 3iel 3U

oertoirtitd)en. 9iod) fd)n>eter aber fdjetnt mit bie ©rfennung bes

„nötigen" 3teles ju fein, aumal toenn es fid) um bie ©eftaltung unb

ben Aufbau eines in allen ftugen jitternben Staates unb feines 3er

=

rütteten SBirtfdjaftstebens banbelt. Sd)arf prallen bie 3iele unb SBünfdje

ber oerfäjtebenen politifdjen Parteien aufetnanber, fid) heftig befebbenb.

93a!b otetleidjt tobt toteber ber 9BaI)Hampf, in bem bie karteten unb

tljre giib^rer um bie ©unft ber reifen unb unreifen SBäfjter buhlen, um
burd) ©etoinnung ber Stimmenmehrheit ihre „oottsbeglüdenben" 3iele

oertDirfltdien 3U tonnen. 33orftä)ttger unb befdjeibener, roetl bes menfd>

Hd)en 3«ens ftd) bemufet, prüft ber oernünftige 3bealift unb Xfyeoxe*

titer niäjt nur, ob bas ihm oorfdjtoebenbe Jbeal toobl aud) bas allein

feinen Staat unb fein Sott feligmadjenbe 3tel fei, fonbern er fragt aud),

ob fein ibeales 3tel bei bem gegebenen äRenfdjenmaterial aud) 3U oer=

u)irflid)en ift.

3mei biametral entgegengefefcte Strömungen fud)en bas SBäbleroott

in ihren Strubel 3U sieben: ^ie Kapitalismus, bie So3ialismus, menn
mir oon ben motlustenbaften 5iebcnflüffen abfegen. SBeldje aller 5ßar=

teien unb Sßarteifdjattierungen barf oon fid) behaupten, ben Sdjttiffel

3ur fiöfung gefunben 3U haben, unfer 33ott als Ganses bemjentgen 3iele

entgegen3ufübren, u>eld)es ihm traft feiner angeborenen ©igenfdjaften

unb gäbtgteiten oon ber Statur oorgefd)rieben ift? Stts fetbftoerftänblid)

unterfdjreibe id) hierbei, bafj feine gartet unb tein ftübrer fid) burd)

iigenbmeldje egoiftifd)« 3nte«ff«n leiten läfet, fonbern otelmebr alle

Parteien nur bas SBobl bes Staates unb bes gefamten SOottes im Sluge

haben. 9Ber Prophet unb Söottsbeglüder fpielen u)iK, mujj, toie ber ed)te

$orfd)er, u)unfd)los unb objeftto an fein Problem herantreten. Denn
nur bann fann bas 3id in flcinftang gebradjt roerben mit bem ©efefe,

meld)es oon ber Statur ber 9Jtenfd)heitsenttoidlung oorgejeid)net ift,
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nut bann tonn bie ßbfung bes Problems unb bie 93ettDirfHdjung bes

3teles bauernben 93eftanb ^aben. ©ine burct) egotfttfcbe Sntereffen bit*

tierte obct gor burdj Xerror unb rohe ©eroalt einem Stolte auf«

flegiDungene SBeltanfcfjauung unb Staatsform, welche ntöjt einmal von

bet überragenben 9Jiebrb,ett getragen tft, ift oon vornherein bem Unter«

gange geweiht unb oerfäKt bem Sctjicffal ber aus ber 3Jtenfd)en= unb

SBotfsnatur ^erausgetoa^fenen Staatsform weidjen 3U müffen. SSon

welchen Erfahrungen aus aber will unb barf man folgern, welches bie

einem SBolte geaiemenbe unb 3weetbienlt<hfte Staatsform fei? 2Ht3umeI

Äbä)e oerberben ben 95rei unb beffer als alte SJlebtjtn ift ber natürliche

$eilungspro3efe. SHtauoiele ?ßarteiriä)tungen bottern ben tränten 93olts*

törper tot unb nicfjt immer ift bie golbene SDttttelftra&e ber natürliche

SBeg 3um §eü.

Sßer als 9laturforfö)er überjeugt ift, bajj Statur unb Äreatur ehernen

unb ewigen Staturgefefcen unterworfen unb bafj alles ©ewoibene in

Statur unb Äreatur auf naturgefefcltcbem SBege geworben ift, ber ruitb

mit mir geneigt fein, fidj bem ©lauben hinzugeben, bafc auct) bie Gent*

iDicflung ber SBblter unb ber Staaten ftdj nict)t tuUttürlid) ober nact)

belieben ©injelner aufhalten lögt, fonbern nact) einem, wenn uns audj

noch unbetannten SJtenfchbeitsgefetj fortfcbreiten wirb. §ternacf) fdjeint

mir bas 3iel unb 3beal nur berjenigen Sßolittter Slusftdjt auf 93erwitfc

liebung unb Sauer su haben, 3U meinem ein 93olt oon felbft, aus innerfter

Statur, ohne fe3ierenbe Eingriffe in feine ©ntwiettung oon ©ott berufen

ift, unb welches es, toenn auct) oielleicbt erft nach fc^r oiel längerer 3tii*

fpanne, gemäft bem ihm oorgefchriebenen ©ntwitflungsgefefi t>ertDtrf=

liehen toürbe.

SBer bie SJtenfcbbettsgefchicbte oon ihren Uranfängen, oon ber ©e-

fdjichte Snbiens über bie ber SBabolonter, ©riechen unb Stömer bis in

bie neuefte 3ett tennt, ertennt mit ©rauen, bajj oon ihr anrittet) bas

troftlofe unb nieberfchmetternbe 3Bort gilt: „Der Äampf ift ber SBater

aller Dinge!" SKan wunbert fidj gerabesu, u>ie bei bem unaufhörlichen

Äämpfen unb Horben oon Stamm 3U Stamm, oon 93olt 3U 93olt, von

SReligton 3U Sieligion bie 9Kenfchheit es fertig gebracht h<tt, bie fytv

liehen ©wtgtettswerte ber ibealen Äultur wie Äunft, SBtffenfdjaft unb

©thit 3u 3eitigen unb ju mehren. Denn wahrlich es wäre 100hl alfyutühn

unb närrifch behaupten 3U roollen, ba& Sprathe, ÜKalerei, ißlaftit, SJtuftt,

SBiffenfctjaft, ißhilofophie, Sieligion unb ©thit bie fegensretdjen 3rüct)te

jener unaufhörlichen Äämpfe unb blutigen gehben gewefen feien. Un-

oerantroortlich unb voreilig aber wäre es anbererfeits, aus ber SJtorb*

gefehiehte ber SKenfehheit fehlie&en 3U wollen, baß biefe ft<f> laut Statur»

gefefc in alle ©toigteit gegenfeitig 3erfletfct)en werbe, oerblutenb im
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Äampfe um» Dafetn 3111er gegen Stile, bei beute meljr als ie toütet, bie

heften Äräfte au erfticfen broljt unb fte bem Xrteb bet Selbfterfjaltung

unb nadten, materiellen ©liftena opfert. ©rft wenn roenigftens innerhalb

eines ieben Softes ber Ijarte Äantpf ums tägliäje 33rot unb bie innig

. bomit aufammentjängenbe egoifttfdje Srofttfudjt gemitbert ober gar be*

fettigt fein totrb, erft bann nrintt SJtorgenrbte am |>oriaonte ber Äultur

mit iljren Segnungen auf realem unb ibealem Gebiete.

Sotöjen ©ebanlen nadigeljenb unb oom SBunfdje befeelt, aufgrunb bes

9laturgefä)ef>ens unb naturgefefclid) ©eroorbenen einen tieferen ©tnblid

tnbesug auf ben SBerbeproaejj menfdjltdjer Sßöltcr unb Staaten au ge=

urinnen, fd)ien es mir nüfclid) unb letjrretd) auf biejenigen Sollet im

Keidje ber Xiete aurüdaugreifen, bie fdjon feit unbentbaren 3eiten in

ftaatHdjen Serbanben leben, an Stirer ben Sölterftaaten toett überlegen

finb unb Gcrrungenfdjaften aufjutoeifen $aben, um roelä)e bas 3Jtenfdjen=

oolt oergebliä) fämpft: bte Slmeifen unb Sienen. 3n fadjtidjer

SBejiebung fugen bie folgenben Darlegungen über bas Solls* unb

Sölterteben biefer 3»»felten ouf ben gorfdjungsergebniffen, bie in

muftergiltiger SBeife oon Srofeffor £. Sajö in aroet fleinen

Sd)riften *) niebergelegt unb roobei mir bas oielgeftaltige fieben unb

Xreiben ber Stmeifen als älterem Solle gegenüber bemienigen ber

Sienen beooraugen toerben. ÜJtödjte es mir gelingen bieienigen (Eigen*

fdjaften unb (Einridjtungen biefer älteften ftaatliä) lebenben Söller au

fdjübetn, aus benen man oon bober SBarte aus leibenfdjaftslofe Sdjlüffe

auf biejenigen gragen unb 3iele jieben barf, bie gerabe beute, too alles

im Stiegen unb ©äljren ift, too Serufene unb noä) meljr Unberufene fid)

bemüfpgt glauben, unferem Softe unb ber ganaen 2Jtenfcf)bett Setjer

fpielen 5U follen, su ben brennenbften geboren. Ober fotlte 9Jtuiter Statur

ben 9Kenfd)en mit anberem SHafte meffen als bie inteltigenteften ber

liere unb bie 9Kenfd)enoölfer nadj anberen ©efefcen 3U leiten unb führen

gemißt fein als bie ftaatliä) lebenben lieroölfer?

Sidjerüä) bat bie 3Jlenfä)t)ett als ©anaes „©enies" unb „Gerbengötter"

beroorgebraä)t, bie als bie alleinigen „(Ebenbilber ©ottes" reale unb
ibeale ©üter ber bisherigen Äultur gefdjaffen Ijaben, benen bas £ier»

reid) nidjts äbnltdjes an bie Seite au ftellen bat. Äann aber nid)t trofc

bem ober otetletd)t gerabe barum bas Softer* unb Staatsleben ber

Smmen weiter fortgefdjritten fein als basjenige ber 3Kenfdjen? SBie bem
aud) fei, bei Setradjtung bes ©eroorbenen im fieben ber Ulmeifen unb

') ^rof. Ä. Safö: 1. „Ärieg unb Sriebenim Slmeifenftaat", 13. Auflage, Stuttgart,

©efeüfdjaft ber 9taturfreunbe, grancfcb/fd)e 93erlagsbud)f)anblung. 2. „Unfere Honigbiene",

26. Auflage, 6tuttgart, Äosmos, ©efeüfdjaft ber SHaturfreunbe, $tandtb/fd)e Söertags«

bud^anblung.
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Stetten glauben mit uns in eine SKätdjenmett oetfetjt, beten ÜRätfel unb
SBunbet madjfen, je tiefet mit in bie ©eljeitnntffe einbringen, bie Iong=

mietige unb.gebulbige gotfäjunflen uns enthüllt Ijaben. SSon SBunbetn

bet Statut tings umgeben, bleibt füt uns bet SBunbet gtöjjtes bie

Äteatut! 93on allen Äteatuten ift an 3atjl bas 33oH bet Slmetfen bei

roettem aHen übtigen SBötfetn übetlegen. Someit bie Stnjabl als SBetfc

meffet füt 93eft$ted)t unb „ipbttgfett" angefe$en mitb, geljött bie ©tbe

etgenttid) ben Sltnetfen, benn un3äljtbai tft iljte SXnsaljt unb tiefengtog

gegenübet bet einen ÜKitltatbe menfdjlidjet 3"bioibuen. SBet oetmödjte

allein bie SReftet 3U sagten, beten mauäje ein SSolf von otelen SJtiHtonen

3nbioibuen aufmetfett? Slltetn in SJittteleuropa gibt es meljt als

50 Sitten von Sltnetfen unb bod) ift iljte eigentlidje Heimat meljt bas

ttopifdje Älima mit oegetatioem üppigen $ßflan3enmud)s.

tjrtülj fdjon lenften bie SImetfen unb Sienen bie Slufmetffamfeit bet

9Jfenfd)en auf fid). © i c e t o fdjtieb ibjten 93etftanb, ©ebädjtms unb 93et=

nunft 3U. 3§t unetmübltdjet gleiß ptägte bie Sptidjmöttet „Stetig wie

eine Stmeife" unb „©mfig wie eine 93iene". 3u biefem fptidjmöttltd)

gemotbenen gletfj gefeilt fitt) bei beiben Jmmenatten als djataftetiftifdje

unb pdjft inbhribueHe ©tgenfäjaften abet nod) unetfd)öpflid)e ©ebulb

unb ftaunensmette Slusbauet.

Dljne biefe Xugenben, gepaatt mit SlufopfetungsfabigfeU unb

loletanj, mäte es iljnen ftetlid) aud) nid)t befd)teben gemefen, ein Staats*

leben ju befitjen, in bem bet Äampf ums 5) a fein ton 3^ =

bioibuum 5u Jnbioibuum innetljalb eines SBoltes
Dotltommen ausgemetjt ift. ©leidmtel ob etft butd) bie 93e=

feitigung bes Äampfes ums Däfern bie SSafts gegeben ift, auf bet mög=

lid) mat, bie fo3taItftifd)e Staatsfotm »olKommen 3U »etmitt=

Hajen, tatfädjltd) ift im etn3elnen 93olfe bet SImeifen unb SBienen aud)

bet So3iatismus in teinftet gotm bis 3U ben äufjetften Äonfe*

queren butdjgefüljtt. 9Bof>l gibt es nod) oetfdjiebene Äaften in jebem

SBolfe, abet roenn mit netfudjen uotn menfd)lid)en Stanbpunfte im an*

tljtopomotpljen obet teleologtfdjen Sinne bas SBolfsleben biefet Snfeften

ju beurteilen, fo müffen mit fdjliefeen : 33etfd)munben ift in jebem ©insel-

oolte bet ßaftengeift, bet Hntetfdjteb oon ^od) unb niebtig, teiä) unb

atm. ©tljoben ift bie SItbeit ju jebermanns $ f l i d) t unb jebet Sltbettet

finbet bie binteidjenbe Staljtung. 93on bet Äönigin ljetab bis }u ben

Sttbeitstteten ftnb alle 3«bioibuen fteie SItbeitsgenoffen, miUig unb

fteubig ibtet Sltbeit nad)geb>nb, metöje bie ©tljaltung bet SItt unb bes

©efamtoolfes oon jebem einseinen etb>ifd)t. ©s gibt feine fetten unb
Änedjte, teine „fapitattftifdjen SJtbeitgebet" unb „ßofmjflaoen", feine

Sltbettsentlaffung aus finan3poIitifd)en ©tünben, fein £ungetgefpenft
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bei Slrbeitslofigfeit, ba es bet Arbeit genug gibt, um ben Staatsbetrieb

3u erhalten, an beffen 33lüben unb ©ebenen allen gleichmäßig gelegen ift.

Dljne jeben 3ujang ober gar SJefeljl oerrtdjtet jeber ber SDlitlionen

3nbioibuen eines 93olfes bie ihm obliegenbe ^ßfUd)t, in gegenseitiger

greunbfdjaft, Siebe unb Achtung. Sßoltgei unb ©ertdjtsbarfett finb über»

ftüffig, ba roeber 9leib, nod) Sjaß, nod) Übervorteilung SSeranlaffung gu

Streit unb SDtorb geben tonnen. 3nnerhalb ber eingehen Kolonien

banbeln alle 3nbioibuen redjt eigentlich gemäß b«n SBahlfprud) : „(Einer

für alle, alle für einen!"

9Bie in einem mafd)inellen ©etriebe automatifd) ein 9tab ins anbre

greift, um bie gange 3Jlafd)tnerte im georbneten Gange gu erhalten,

autliger uod) unb ohne SRetbungsttnberftänbe gießen alle Angehörigen

eines Stalles an gemeinfd)aftltd)em Strange, oon beffen Spannung unb
SJetoegung bas ©ebeiljen ber ©efamttjeit abfängt. 33on ben Königinnen

herab bis gu ben Arbeitern oerfolgen alte bas gleiche hohe 3iel, als

feien fie oom SBilten eines eingigen, unfidjtbaren ©eiftes getrieben unb

geleitet. So regelmäßig unb gefefcmäßtg, roie bas fd)einbar d)aotifd)e

unb fhmoerurirrenbe ©etriebe in einem Ameifenhaufen ober SBienen-

forb, laufen nur nod) bie 9laturerfd)einungen ab, bie gleichfalls bem
bloßen SBefdjauer ben Gctnbruct bes 3ufaHs unb ber Unorbnung maä)en
unb bod) nad) emigen, göttlichen ©efefcen oerlaufen.

3m allgemeinen eriftteren bei ben Söllern ber Ameifen unb »ienen
nur g ro e i K a ft e n, bie Kafte ber aJtännd)en unb 9Beibd)en ober Köni*
ginnen unb bie Kafte ber Arbeiter, roenngleid) es oft aud) nod) 3mifd)en=

ftufen gibt, bie ftd) aber nur bei wenigen Arten gu einer eigenen Kafte

gufammengefd)loj|en hoben. Die aJtännd)en unb 2Beibä)en, aud) bei ben
Ameifen beflügelt, finb bie gef d)led)tlid)en liere, ©ährenb bie
Arbeitstiere bei ben Ameifen toie bei ben Sienen 2Betbä)en mit o e r =

lümmertem ©efd)led)tsorgan unb oerloren gegangenem ©e=
fd)led)tstrieb finb. Die Ameifen giehen mehrere Königinnen auf unb
oerträglid) malten oft gtoangtg unb mehr Königinnen ihres hotten
Amtes als ©rgeugerinnen neuer 33rut. »ei ben 95ienen befämpfen ftd) bie

jungen Königinnen unb nur bie Siegerin über bie Nebenbuhlerinnen
barf Üttutter bes gangen Stoßes fein.

Set beiben 3mmenarten finbet bie Paarung unb »efrudjtung ber
Königin nur einmal ftatt, im freien Sonnenfdjein, außerhalb ber engen
SBehaufung. SBei beiben Stottern überragen bie Königinnen an SBudjs
aUe übrigen Stoltsgenoffen unb ftaunenstoert ift bie glugtraft ber
SMenentonigin, bie ftd) beim £od)geüsftug hod) in bie ßüfte erhebt, ba=
mit nur bas träftigfte unb ftuggetoanbtefte ber taufenbtoeife ihr tiad)=
fteHenben aHännd)en („Drohnen") ben Sieg baoonträgt unb bie Königin
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befrudjiet. SBoIjI um btc Snaudjt ju oerbüten unb burd) natürliche 3ua>

mahl eine betete Auslefe ber Stadjlommenfdjaft 3U ermöglidjen, büifeit

ftd) bei biefem SBettfampf um ben Befifc ber Königin fogar bie Drohnen

bet benachbarten Btenenoölfer beteiligen. 9Ktt bem 00m Gatten et*

boltenen Borrat an Samen lehrt bie Btenenfönigm fofort in bie 3te

baufung gurüd, um bort ihrer Ijarten Bfltdjt 3U genügen, bie nur im

(Eierlegen unb ber Bermebrung ber Brut beftebt. 3« bie fleineren

beiterjetten legt fie nur unbefruchtete (Eier, aus benen bie gefdjledjt*

lofen Arbeiterinnen fid) enttoideln, in bie größeren 3eHen befruchtete

(Eier 3ur (Erzeugung ber Drohnen. 3« ben „Äöniginaellen", an ©röfee

alte anberen überragenb, enturideln fid) bie befruchteten (Eier 3U ßöni=

ginnen, ©anj nadj SBiHfür oermag bie Königin aus ber Samentafdje,

in toeldje fie bie bei ber Begattung erhaltenen unaäbltgen Satnen=

fäben aufbewahrt, bas (Ei beim Segen 3U befruchten ober nicht : So vex-

mag bie Äöntgin felbft bie Borfebung ju fpielen für it)t BoH unb

Drohnen, Arbeiterinnen ober ihres ©leid)en 3ur 3Belt 3U bringen, genau

roie es bas 3Bot)I bes Botfsgansen erbeifdjt. D, göttliche ÜRatur, roie

toeife baft bu unb aroedbienlid) beine Äreaturen erfdjaffen, roeld) un=

begreifHaje SBunber Ijaft bu ootlbradjt!

Die jungen Drohnen führen bis aum fpodßeitsflug ber neuen jungen

Königin ein fprtd)roörtlicb geroorbenes „Drobnenteben". 3« fü&em

9ttd)tstun unb forglos oerleben fie ir)re 3unggefe0en3eit, ganj roie es

einer „Drohne" unb bem tünftigen ©atten einer Äönigin gebührt,

rüften unb üben ihren jugenbüdjen Äörper, um fpäter im SBettflug bie

fömglidje Braut su erringen. Unb bod) führt oon aßen Bewerbern nur

einer bie Braut heim, falls niä)t gar eine ber Drohnen 00m 9la<bbarfto<f

ber glüdlttfje Sieger ift.

Bei ben Bienen roie Ametfen liegen alte Arbeiten ben Arbeiterinnen

ob, bie iperbeifdjaffung ber Nahrung, bie Aufaudjt unb Bflege ber Brut,

bie 3nftanbbaltung bes Jpauswefens unb Bewachung bes Jpehns gegen

unerbetene (Etnbrtnglinge. 3" weifer Arbeitsteilung »errichten fie biefe

gewaltige Arbeit, ftd) gegenfeitig hetfenb, roo nur immer fid) Gelegenheit

baju bietet. äRand)e SKutter tonnte fid) ein Beifpiel baran nehmen, roie

liebeoott unb ed)t „mütterlich" bie „Ammen" unb „£tnbermdbd)en" ber

Bflege unb (Erstehung ber jungen Brut fid) annehmen. 3eben Xctg,

wenn bie Sonne fdjetnt, fcrjleppen bie btetau beftimmten Ametfen*

fd)roeftern aus ben geräumigen Kammern bie toohlgebetteten ßarnen

ins «freie, um ihnen bie §eilfraft ber Sonne angebeihen 3U taffen, unb

tragen fie oor Sonnenuntergang toieber ins mollige „Ätnberatmmer"

3urüd. Beinlid) ift bie Drbnung unb Sauberleit im Bau ber Ameifen

unb im Stod ber Bienen. Um biefen mit frifdjer fluft au oerfeben,
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fdjliegen §unberte oon Sienen fid) 3U einer langen Äette 3ufammen,

beginnenb om tjrluglod), bunt) bte ßanae Seljaufung, fid) erftredenb unb

toteber enbenb om (Eingang, Ijeben unb fenlen 3UgIetd) it)re 31ügel in

rljutrjmifdjem lalt, faugen fo nad) 3lrt eines Sentilators bie frtfdje

ßuft an unb flogen bte oerbraudjte ßuft aus.

Sei ben fo oerfdjtebenen Öruntttonen u"*» Sflid)ten bei Stngerjbrtgen

betberiet Äaften brängt fid) uns unmillturltd) bte Örage auf, rote in bem

rein fo3ialifttfd)en Staate ßid)t unb Sdjatten auf bie oerfdjtebenen Äaften

oertetlt ift. Sei oberfläd)Itd)er Setradjtung foHte man meinen, bag bie

Königin unb bie faulenaenben Drohnen gegenüber ben Arbeitern ju

benetben finb. SBerroötjnt unb oert)ätfd)elt verleben bie Königin unb bie

3)ror)nen ein freies, forglofes ßeben bis 3um £>od)3eitstag ber jungfrau*

liehen Königin. 9Gad) ihrem £od)3eitsfIug unb einer SJtinute hödjften

©lücfs mug aber bie befruchtete Äönigin surüdfehren ins Dunfel ihrer

Sebaufung, um, beraubt ber gotbenen ftretheit unb ber fonntgen Slugen*

toelt, für immer ihres oerantroortungsoollen Stmtes 3U malten, bauernb

befdjäftigt mit (Eierlegen. 3ft fte nad) uitferen 9lnfd)auungen unb 25e=

griffen 3U beneiben gegenüber ben Arbeitern, benen alte Arbeit auf»

gebürbet ift? SRan erinnere fid) bei ber ^Beantwortung biefer grage ber

Xatfadje, bog bie Arbeiter gefd)Ied)tslofe SBetbdjen finb, fomit oom ©e=

fd)Ied)tstrteb nicht gequält roerben, fobag ihnen bie Arbeit nicht als

SKittel jum 3med, fonbern 3um Selbforoed, ja 3um ©enug erhoben er=

fchetnt. SJian bebente, bag Tic gegenüber bem „buutlen" ©efchid ber

Königin ben Sorgug genießen, tagtäglich aus ber bunllen unb engen

Sebaufung nad) SBelieben ins fonnige greie fliegen unb bes fügen

9leftars ber SBtumen geniegen 3U bürfen. SBabrltch biefe 9Sor3üge ihres

Sirbettslebens toiegen beffen Sa)attenfetten reichlich auf! Unb roie fteht

es mit bem ßos ber ©rohnen? D, ahnten bte jungen oerliebten „Äaoa*

Itere", bag mit bem lag bes ipodföettsfluges ber fehnltchft begehrten

Äönigin ihrem Geben ein 3tel gefegt ift, fte bebauerten gerotg nid)t bas

fios ihrer 3lrbettsfd)roeftern. Glicht nur ber glücfltche Sieger unb ©atte

ber Äönigtn mug unmittelbar nad) bem lu^en £>od)3ettsraufd)e oer»

bluten, fonbern aud) alle im SBettflug unterlegenen Drohnen jtnb bem
fid)eren lobe gemeint. Sei ihrer frjetmleht oom $od)5eitsflug finben fte

bas Öluglod) oon gar unbarmt)er3igen Hüterinnen befefct, bie ihnen un»

erbittlid) ben fleintritt roehren, fobag fte, für immer ausgeflogen, oor

junger unb Äälte elenbiglid) 3U ©runbe gehen, gür btejentgen Drohnen
aber, welche burd) ©lüd unb 3ufatt burd) bie Pforte ins Sarabtes ein*

gegangen finb, fteht an biefer unftdjtbar Dantes 9Bort gefd)rieben:

„Voi chi entrate, lasciate ogni speranza !" Äaum, bog fte il)r molliges,

fchüfcenbes SReft betreten haben, finb jte ihren ^entern oerfallen, beren
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Aufgabe unb ?ßflidjt es ift, bic nadj ber 93efrudjtung ber Königin «Bei*

flüfftg geroorbenen 3)robnen als unnüfce Srcffer unb SRtdjtstuer 311 töten.

Dljne Stapel hilflos geboten, muffen bie etngebrungenen SJtänndjen

unberftanbslos bas Xobesurteil an fid) ootlftrecfen laffen, sunt SBoble bes

fo5ialtfttfdjen Staatsmefens. 3" ibm ift füt Sdjmarofcer unb gaulenjei

lein Sßlafc. Miltes totrb bem einen ^ob^en 3iel geopfert, bas SSolfsganje

lebensfähig unb lebensfräfttg 5U erhalten, oljne SRüdfidjt auf bas (Einjefc

inbioibuum: 3lud) bie SBollftreder bes Xobesurtetls muffen infolge 33et=

luftes ibres Stapels freitoiHigen Xobes fterben!

Sinb bie Drohnen alfo eber 3U bebauetn als 3U beneiben? D nein:

„3)as ßeben ift ber ©üter fyöäfttts nid)t" — foH biefes EBort einen

tieferen Sinn baben, mas !ann es anbeies ausbrüden roollen, als ba&

ein SJtann feine (Ebre unb SßflidjterfüHung einfdjäfcen fott als

fein ßeben unb immer bereit fein foll, für fein 3beal 3U fterben? 3«
j

ber (Erwartung unb Hoffnung auf ben Ijöajften Sieg unb Sßreis bei 3lus=
]

Übung i^rer (Ebrenpfli(f)t erblüht ben jungen Drobnen aber jtoeifellos

ein ffilürf, meldjes mit bem lobe Jidjer ntdjt 3U teuer begabst ift. (Ergeljt

es uns SDlännern benn im grojjen unb gansen anbers? Ober Blüt)t uns

nidjt oft genug aud) nur bie Sebnfudjt unb bie (Erwartung auf bas

ßebensglüd an ber Seite ber geliebten unb angebeteten Jperaensfönigin?

SBei ber SRidjterfüHung biefes beiß erbofften Seelenglücfs finb mir bei

edjter ßiebe bem Seelentobe verfallen, bei (Erfüllung bes erträumten

©lüds finb nur 3U oft ßeib unb Seele 3ugleidj bem langfamen Siedjtum

oerbammt, fo grofj finb meift bie (Enttäufdjungen nadj erreiajtem „3beal"!

SBabrlid) mir fdjeint, im fosialtfttfdjen Staat ber Bienen unb Slmeifen,

benn audj für ben Slmetfenftaat gelten analoge 3uftänbe, finb ßtdjt unb

Sdjatten geredjt unb gleidjmäjjig unter bie oerfdjtebenen Äaften unb

beren ^Ingeprige oerteilt.

SBie alt muß bas ftaatlidje ßeben biefer 3nfeften fein, bamit fie fdjon

beute ben Äampf ums Safein ausmerjen unb foldje frieblidje Staats*

gebilbe begrünben tonnten? (Eine fiel 3U tleine 3eitfpanne bünft midj

bas auf ffirunb naturtoiffenfdjaftlidjer Üatfadjen (©eopbofif, 9labioafttm=

tat etc.) berechnete Hilter ber (Erbe oon mehreren laufenbmillionen

3abren, um bie SBunber unb Staatsetnrtdjtungen 3U seitigen, bie uns

im ßeben unb Staat ber Slmeifen unb SJienen begegnen. SBet bem 8te

greifentoollen bes in Statur unb ftreatur Seienben 03a). (Beworbenen

fpielt bie 3eii feine SRoHe; über fie tonnen wir 00m naturwiffenfdjaft*

Iidjen Stanbpunfte aus frei oerfügen. SBas aber b<*ben mir bamit ge=

wonnen für bie (Erflärung unb bas SBerftänbnis all ber ÜRätfel, bie uns

auf Sd)ritt unb Xritt immer unbegreiflidjer entgegenfragen, wenn mit

an §anb ber ftorfdjung immer tiefer unb tiefer in bie Staturgebeimniffe
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bineinteudjten unb bcn Sdjteier lüften, womit SJtutter Statur Ujre ©e=

beimniffe unferen oberfIäd)lid)en Stielen oerljüttt b>t? SBer leljtte jie,

aus ibrem 93otlsleben bie ©gotften unb gaulcnjet, btc SBaronc unb

SBettler, Sdjteber unb SBudjerer, Diebe unb §attunfen, Stäuber unb

SJtörber aus3Utotten? SBer lehrte fie, bie 3iele bes Staatsfo3ialtsmus,

bet Sefeirigung bes Kampfes ums ©afein fennen, fd)äfcen unb oerroirfc

ltdjen? Um biefes 3ieles mitten oermeiben fie mit 3tbfid)t unb Stück

fidjtstojigfett bie ©efabr einer ttberoölterung, inbem fie nur fooiel

ßaroen unb junge 93rut grojfoteben, roie es ber EBinteroorrat an

Störung ertaubt. ©enn jebe ttberprobuftion an Snbtoibuen über bie

Slnsa^I hinaus, meldje ber SBoben 3U ernähren ertaubt, ift aud) beim

2Renfd)enooIf ber günftige Stäbrboben für ben Äampf ums ©afein oon

SJtenfä) 3U SJtenfd), oon SBolf 3U Soll, ©er Kampf ums ©afein, ber in

Iefcter 3nftan3 ben Kapitalismus mit allen feinen togifdjen Folgerungen

Seitigt, ift aber gerabeau ber Slnttpobe unb Xobfetnb bes So3iatismus

unb feiner Äonfequenaen.

Unter bem ©eftdjtspunft ber ölonomte unb Stationierung bes Stad>

mudjfes gemäfj bem Staljrungsoorrat erfäjeinen ber Steife unb bie

Strbeitstuft ber Bienen unb Stmetfen niäjt mebr als jufaltige 2Befens=

eigenfdjaften biefer So3ialiften, fonbern als notroenbige unb gebieterifä)e

©rforberniffe, bamit bie Arbeiter mögttdjft nie! an Stauung einbeimfen

unb als SBinteroorrat auffpeidjern, benn nur bann fann bie SJotfsansaljt

auf genügenber §öbe gebalten unb bie ©jiftensfäbtgfett eines 93oIIes

als ©anjes gemäbrleiftet werben. SBte man aud) über bas „3roetftnber*

fuftem" beim 9Jtenfd)enooIfe com etbifäjen Stanbpunfte aus benlen mag,

fid)er ift es 00m ooIfsmirtfd)afttid)en ©eftdjtspunfte aus rationeller unb

öfonomifetjer als bas ©zeugen oon möglidjft oielen Ätnbern ober gar

„Sungens", blofj um ein gro&es §eer auffteflen 3U fönnen.

©lüctttdjer Staturforfd)er, ber bu bes eigenen Urteils über 3Jtenfd)tiä)es

unb oft 3ltl3umenfd)lid)es überhoben bift, inbem bu bie Statur befragft unb
fte für bid) fpredjen lägt! ©eljetmnisootle Statur, bie bu in beinern aÜV

umfaffenben Steidje fd)on feit SJtittionen Sagten oertoirtlict)t l)aft, roas

im fieben ber SBölfer erft eine ©rfdjeinung ber Ste^ett ift! SJtan böte

unb ftaune: ©as 3metfinberfoftem ober bas ^ßrinsip, nur fo oiele S«5

bioibuen 3U erseugen, toie burd) Kranfljeit unb Sltter fterben, bot fein

S3orbüb fogar in ber teblofen Statur. SBotlen mir nämtid) bie ©r=

fd)einungen unb 8orfd)ungsergebntffe ber „Stabioaltioität" begreifen,

fo müffen mir nid)t nur ßeben unb Sterben, ©eburt unb lob in bie

tote Statur biueintragen, fonbern aud) annebmen, bog innerhalb ber

„Uranfamitie" oon ieber ©eneration bas 3meifinberfoftem abfotut

ftreng befolgt mirb.
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3m SKineral „Uranpedjblenbe" finbcn ßdj «ine ganse »njal|l

„rabioattioer" demente oor (Uran, Uran=I, Sontum, Habtum,

SRabium == (Emanation, SRabtum 91 bis Stabtum g), roeldje aus jW)

Ijeraus, oh>e unfer 3utun, (Energie fpenben in ©eftalt r»on Stroit

lunflcn („Äanalftraljlen" ober gefä)leuberte poftrioe Jonen, „Äatljoben=

ftraljlen" ober gefa)leuberte dettronen unb „SRöntgenftraljlen", bie

fdjon oor ber ©ntbetfung ber „SRabtoafttoität" bem $ljgfttet befannt

roaren unb auftreten, ie weiter ein „©et eoatuiert roirb.

%üt bie in ber Uranfamilie oorfommenben rabioaltioen demente

fteben in innigem Serroanbtfdjaftsoerljaltntffe, fo 5U)ar baß jebes naä>

tjerfolgenbe Clement bas „Äinb" bes oorljergeljenben dementes ift unb

umgefeljrt jebes oorljergeb>nbe ber „SJater" (ober bie „SKutter"?) bes

nad)foIgenben ift. ftlfo ift SRabtum ber „Urenfel" on Uran unb biefes

ber „Uraljne" ober „Urgro&oater" oon SRabium. Sßas bie fUdjqmiften

feit bem SJltttelalter oergebliä) erftrebten, SKutter Statur b>t es längft

vottbradjt: 3)ie Umroanblung eines äjemtfdjen dementes in ein anberes!

greiltdj roollte ber materielle, egoiftifdje SRenfdj aus roertlofem Stei

gletjjenbes, roertoofles ©olb Ijerftellen, bie Statur oerroanbelte bagegen

Uran bur<f> alle oben angeführten ©enerattonen fdjliejjliä) in bas nuf)t

meljr rabioa!tioe SBlei. SUtes in ber ©rbe gefunbene Slei roar oot

laufenben oon SJttHtonen 3<»^en rabtoaftioes Uran, bann Uran=I,

Sonium, SRabium ufro.

3n einer Xonne (1000 Älg.) Uran ftnb nur 1
/3 ©ramm Stabtum ent=

galten, fo bajj 3 Xonnen Uran (150 000 „griebensmart") »erarbeitet

roerben müffen, um 1 ©ramm Stabium su geroinnen. SJlit biefem ©ramm
SRabium finb ber Uranfamilie alle ©nfel, Urenfel, Ururenfel ufro. ent*

gogen roorben. SBas fragt ber SDtenfä) barnadj, roill er SRabtum für feine

egotftifdjen 3roetfe geroinnen, bajj er graufam eingreift in bas Ijetrlifl

ftraljlenbe Uranoolf unb ein muftergiltiges Familienleben 3erftört? Der

3roect heiligt bie SJttttel unb bas gewonnene SRabium braudjt er su

Sorfdjungss unb ipeilsroecfen! dn einziges ©ramm 9tabium bat meijt

als 1 aJiittiarbe mal l SHiaiarbe Sltome ober Snbioibuen. Die Strab/-

lungsenergie, bie uns biefe Stabtumgeneratton bes Uranoolfes freiroiQig

fpenbet, geljt auf Soften tljtcr Snbtoibuensaljl, benn nur ein 3erfaHenbes

ober „ft e r b e n b e s" ÜRabtumatom ftraljlt unb nadj feiner Strahlung

ift es als SRabiumatom oerfdjrounben.

SBie bei einem äJlenfdjenooUe nidjt alte Snbioibuen auf einmal

fterben, fo ift es aud) bei ber SRabtumgeneration : ©rft innerhalb mehrerer

Xaufenb Zafyt ift bie $älfte aller Kabiumatome geftorben unb bas

©ramm SRabium auf Vs ©ramm 3ufammengefdjmolj}en, rooburd) augleidj
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feine Stratjlungsintenfioitöt ouf bie t>ätfte gefunten ift. SBieotel lang*

lebiger ift ber „Uran" ber Uronfomilie: (Erft in einigen laufenb

aHtHionen 3<*l)«tt ift bie Hälfte ber Uranatome geftorben!

9todj meljr ber SBunber : 3ebes ftraljlenbe Strom begebt „Selbftmorb",

um uns ÜRenfttjen (Energie 311 fdjenfen, beren bie energtetjungrige SJtenfd>

Ijeit fo bringenb bebarf. 3a man barf pJjantafteooH behaupten, bas

ftraljlenbe Strom opfert willig fein ßeben unb ftratjlt oor „Sreube"

über — bie Geburt eines „Ätnbes". 3)enn nid)t bas ganae Strom oer*

fdjwtnbet beim StraJjlungsaerfatl, fonbern nur ein Heiner letl fetner

aJiaffe („Slromgewidjt") fefct fiä) um in Strömungsenergie, ber über»

toiegenbe Xeil („SReftatotn") fü^tt als bas Sltom eines neuen dementes

(„Äinbes") ein neues Dafein. Sootete Kabiumatome in iebem Slugen=

Miete burd) Stratjtungsaerfatl fterben, ebenfooiele neue Strome bes <EIe=

mentes „3iabium=(Einanation" („Äinber" bes SHabiums) werben ge*

boren. SBergleidjen roir bas SRabiumatom einem „SMenenforb", wo ber

„Korb" gtetdjfam bie SRaterie ober bas Sttomgewiajt barfteHt unb bie

SBienen Iura) bie im Strom lebenbig jtd) bewegenben (Eteftronen (,,(Etef=

tiiaitätsatome") repräfentiert finb, fo ftettt ftd) ber Vorgang beim

Strabtungs3erfaH ätjnlid) bar wie beim Slusfd)wärtnen eines neuen

93olfes aus bem überoötterten SMenenforb. (Es ift lein 3ufatt, ba&

Uran mit bem größten Sltomgewidjt alter djemifdjen (Elemente ber

Stammvater alter nadjgeborenett (Elemente (Generationen) ift unb bafe

gerabe am Uran bie Stabioaftioität entbeeft toorben ift. Um ber Zat--

fadje Slusbrutf 3U oerleüjen, ba(3 im frifd) aus ber (Erbe gewonnenen

Uran oon jeber Generation ebenfooiet 3nbioibuen fterben, mie oon ber

oorljergefjenben Generation geboren werben, fpredjen wir oon einem

„rabioaftioen Gleidjgewidjt". Stuf bas 3Jlenftt)enoott übertragen ift bas

xabioattioe Gteid)gewid)t gleidjbebeutenb mit bem 3wetfinberf»ftem, wie

es beim gransofenoolfe oerwirfltdjt war.

SBabrliä) bie witbefte SStjantafie bes SJtenfdjenbtrns ^ätte nid)t oer*

modjr, ber tebtofen Statur foldje ÜJtärdjen unb SBunbermätjr an3ubid)ten,

roie es ber eiafte 3rorfd)er tun mufjte, um bie latfadjen ber 9tabto=

aftirttät unferem Sierftänbnis unb S3egreifenwotten näh>r 3U bringen:

Setbft Striofto unb Sules 23er ne finb SBaifenfnaben in puncto

„S3h>ntafie"! Diefc „pljofifalifdje 3>tdjtung" birgt aber neben Ujrer

Deutung ejperimentelt erforfdjter latfadjen nod) einen fet)r ernften

3ringerjeig inbeaug auf bie grage, ob bie im SRabtum etc. aufgefpetdjerte

enorme (Energie ber 3«buftrie unb Sedjnif bienftbar gemadjt werben
fann. Diefer ftrage Slutwort wirb freilid) erft oon praftifdjer S3ebeutung,

wenn bie Äotjle unb alle brennbaren Subfianjen aufgebraust fein

werben, oon benen beute 3nbuftrie unb Ieä)nit, £anbel unb SJerfetjr
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Seljren unb von biefem unerfefclidjen Sdjafc im Sd)oße ber ©rbe jäljrlüf)

meljr als 1200 SJtillionen Xonnen allein an Steinfofjle oerbraudjen.

Soll ber im Stabium aufgefpeid)erte ©nergteoorrat nufcbar gemalt

toerben, fo muß bie gorfdjung es »elfteren lernen, ben Selbfttnorb Des

SRabiums 31t befdjleunigen, fobaß bie £älfte aller SRabiumatome ntä)t erft

in paar laufenb 3af)ren 3erfäHt, fonbem in beliebig furaer 3*ü, um
311m Iretben von 3Jtafd)inen, ©ifenbaljnen unb Sdjiffen bie genägenben

Sßferbeftörfen liefern 3U fönnen. 33tsfjer tonnte fein SJtittel, toebei

Äälte, nod) £ifce, roeber Drutf, nod) Sfafuum, ben Gtrafjlungsserfau' ber

rabioafttoen demente befdjleunigen. Stber aud) bie Hoffnung auf ein

fpäteres (Belingen mit oerbefferten experimentellen SKitteln ift meines

©rad)tens nur gering, falls bas ßeben unb Sterben ber rabioafttoen

Subftanaen gemäß ben erforfdjten unb oben bargelegten ©efefcen unak
änberlid) ift, b. b- folls bie erfannten ©efefce u>irfltd)e „Statur*

g e f e $ e" finb. Sinb es, roie totr S3f)#fer glauben annehmen 8U müffen,

Staturgefefce wie bie ©efefce bes freien ber Spiegelung unb

93red)ung, fo finb mir iljnen unerbtttlid) untertoorfen, ofjne aud) nur ein

Sota an iljretn ewigen, ehernen Verlauf änbern 3U fönnen, bann bleibt

bie rabioaftioe ©nergie unferer SJlafdjinerie für immer entzogen!

Um in bie pt)ofitalifd)en unb d)emifd)en ©eb,etmniffe ber Smmenljett

einjubringen unb fte bem gorfdjerauge gu entljülten, mußte bie 3J?atl)e=

matif unb ©Hernie fdjon eine b,ot)e Stufe iljrer ©nttoidlung erreidjt

fjaben. Ot)ne bie matljematifdje Xb>orie oon ben „3Ktnimalfläd)en", ge*

maß toetdjer 3. 33. bie Äugel bie Heinfte Dberflädje ift, bie ein gegebenes

23olumen umfd)Ueßt, t)ätte man niemals erfennen unb fdjäfcen lernen,

baß bie 23ienen aud) oon biefer fiebere Äenntnis befifcen: Die 5läd)en,

in benen bie SBaben ober 3eflen ber 23ienen mit iljrem gemeinfamen

93oben aufammenftoßen, finb fo gefteQt, baß fte bis auf einige SBinfel-

minuten genau ben größten ÜRaumtn^att begren3en. 511s fenntnisretdje

unb gelehrte ©Ijemifer muffen toir fotoob,! bie 93ienen als aud) bie

Slmeifen anerfennen. Des Staummangels wegen genüge bie Slnfübtung

einiger 83etfpiele. Der §onig, ben toir als „33lütenf)onig" am meiften

fdjatjen, roirb oon ben SBienen aus bem ben SBlüten entgogenen 9tof|*

material erft im Wagen nad) allen Siegeln ber organtfdjen ©Hernie

fabrigiert, roobei cor allem ber ftobtsutfer in ben leidjt oerbautidjen

$rud)t3U(fer umgetoanbelt toirb. ©rft nad) genügenber d)emifd)er 93e*

Ijanblung toirb er aus bem Wagen uneber herausgegeben unb in bie

SBaben gefüllt. Um iljn feimfrei aufsubetoaljren unb oor 3erfefcung ju

fdjütjen, toerben bie SJorratsfammern bis oben gefüllt unb mittelft

9Bad)sbecfels bermettfd) »erfdjloffen. Slud) bie Slmeifen uerfafjren äljnttdj

unb bewahren ben SBinteroorrat burd) 93eträufetn mit Slmeifenfäure
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oor bem äierberben. SRod) raffinierter oerfaljren bic fogen. „&onig=

ametfen" in SJicjifo unb Auftralien, inbem fie fid) als SJorratsfammern

leibhaftiger Sdjioeftern bebienen, beren ßeib fte mit bem fobrijierten

Süfeftoff faft bis 3um Sßlafeen füllen, ©ierig laffen ftd) biefe, an ber Detfe

bes SBorratsraumes feftgeflammerten „Jpontgtöpfe" füllen unb oerharren

gebulbig am felben Orte, bis bei einttetenbem SRahrungsmangel bie

hungrigen Arbeiterinnen ben aufgefpeid)erten £onig 3urü<f oerlangen,

ib,n aus bem 2Jtunbe ber bis 3U einer £alb!ugel aufgeblähten §ontg=

ameife faugenb. 2Bo gibt es im ßeben ber Xiere unb SJtenfdjen aud) nur

ein ähnliches 93etfpiel oon Slufopferungsfäbtgtett einseiner für alle?

Siä)er aber ift ber im ßeib ber lebenben Sd)u>eftern geborgene £>onig

oor Sd)aben unb 93erberbnis betoabrt.

Dpferreid) ift aua) bas ßeben getoiffer 3n>ifd)enftufen 3iotfd)en ben

beiben §auptfaften bei einigen Slmetfenarten, bei benen fid) Sdjroeftern

mit auffallenb großem Äopfe entroidelt hüben. Siefen „©ro&topfen" ift

bie fpesieHe Aufgabe bes „lürhüters" 3ugefatlen, inbem jie ihren 3)tct

fopf, einem tropfen gleid), in bie runblid)e 3ugangsöffnung prcffen,

bamit lein ftrembüng bie SJeljaufung betritt, toährenb [ie willig ihren

Äopf 3urüd5iehen unb ben ©tntritt freigeben, toenn ein Singehöriger

bes 9ieftes um ©inlafj bittet. 3u biefem 3toecl „betrillert" ber ©enoffe

ben lebenben tropfen mit feinen „gühlern", bie ben Slmeifen 3Ugleid)

als Xaft*, ©erud)s= unb Drientierungsorgan bienen. 3h* ©erud)sfinn

ift fo ftarl enttoidelt, baß fie bur(^ ben ©erud) allein bie sum eigenen

9left gehörigen Subioibuen oon benen frember SRefter oollftänbig unter*

fdjetben lönnen. SOitt £>ilfe ber gühler reinigen fie aud) ihren Äörper,

bürften, lämmen unb roafdjen fie ihre Sdjtoeftern unb erioeifen Pd) gegen*

feitig ßieblofungen. ÜRad) 3lrt ber „Xrommelfpradje" toilber 33öller foltert

bie Ameifen fid) burd) ihre „gühlerfpradje" fogar gegenfeitlid) oerftänb*

lid) madjen tonnen.

Sei 33etrad)tung all biefer ©igenfdjaften unb ©inrid)tungen im ßeben

unb Staat ber Ametfen unb SBienen brängt fid) uns untoillfürlid) bie

grage auf, nrie es biefe lierdjen bei ihrem minjigen ©ebirn 3u foldjer

SoHlommenheit unb SBorbilbltdjleit fyabtn bringen tonnen. 5Ber toar

ihr ßehrmeifter? Söergeblidjes SBemüljen, biefer 3rage eine befriebigenbe

Antwort su geben! Gtoiges SRätfelraten unb frudjtlofe Anftrengung ber

menfd)lid)en Vernunft mit ihrem quälenben Äaufalbebürfnis, bie lefcte

Urfadje bes ©efdjehens unb ©etoorbenfeins ergrünben unb ber Srage
„SBarum" bie Antwort finben 3u wollen! ©s bleibt ein ßallen unb
Stammeln in leeren, inljaltslofen SBorten, fobalb wir oerfudjen, bie

©rfdjetnungen unb SBunber in SRatur unb Äreatur 3U erflären. SJiit

»ollem 9?ed)t bürfen wir hier ©oethe 3itieren: „SBo bie Begriffe
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fehlen, bo [teilt 3m testen 3eit ein SBort fid) ein." Unb [0 fagen bie

einen, es fei ber „Sntetlett" ober bie „Znteüippni" , bie anbeten, es fei

öet „jnftinft", benen bie Smmenoölfer bas (Erretdjte 3U oerbanfen baben.

SBabrtid), nun wiffen mit es gan3 genau, wer i^r ßeljrmeifter mar unb —
finb oon ber ßöfung bes Stätfels bod) nod) fo weit entfernt wie 3UO01:

„SKit SBotten lägt fid) ttefflid) ftreiten, mit SBotten ein Softem bereiten,

an SBotte läßt fid) trefflid) glauben, unb oon bem SBort lögt fid) fein

3ota rauben", weifer unb gottetleudjteter SBotfgang ©oetbe, tute

tief bat bid) ber SBeltgeift in bie liefen unb Untiefen ber menfdjlidjen

Spradje unb Srrungen fd)auen laffen! SBie leidjt fid) ber SJtenfd) boa)

betrügt unb betrügen lägt, roenn er feine Sd)wäd)en unb Stößen ntdjt

oerraten roill, toenn er, feiner @otiat)rtlid)teit oertrauenb, oergeffen

madjen will, baß er nur als ,,3Jlenfd)" geboren worben ift.

II.

SBas mir aufgrunb ber 3inmenforfd)ung mit Std)erbeit bebaupten

bürfen, ift lebiglid) bies: Stiles, toas ba ift unb lebt, ift ein im Saufe bei

3abrmitfionen Geworbenes, alles Sein unb SBerben in Statur unb

Kreatur ift eroigen, ebernen unb unerbittlichen ffiefefcen unterworfen.

SBer mit mir biefe (£rfenntnis teilt, wirb fleptifd) unb mitleibig läd)elnb

Ijerabfd)auen auf alle ^Berufenen unb Unberufenen, 3bealiften unb

ötgoiften, Dptimiften unb S3bantafien, bie ein SBolf nad) ibren SBünfdjen

unb fielen führen unb lenlen wollen, um es ju begtücfen, obne Süljlunfl

mit SJiuttet Statur unb ibren SBerfen, obne Kenntnis oon bem gefefr

mäßigen ©efdjeben in Statur unb Kreatur ju boben, obne 3U fragen,

ob mit bem gegebenen 9Jienfd)enmatetial ibre 3tele fid) aud) oetwtrllidjen

laffen. §üten wir uns oor bem gebler, ben bie alten ^S^ilofop^en

mad)ten, wenn fie aus ibrem f>ixn beraus, am „grünen lifd)", ein

„naturpbitofopbifdjes" Softem ober „SBeltbilb" ausflügelten, um es ber

Statur auf3Ubrü(fen, obne bie Statur befragt 3U baben ober, nod) fd)linimct,

obne überhaupt bie Statur unb Kreatur als etwas Gegebenes unb (Sott-

tid)es 3U bead)ten. 3)as ift ber Unterfd)ieb 3wifd)en unferem mobernen

SBeltbilb unb bemjenigen ber Sitten, 3wifd)en unferer Strom» unb Qctcf*

tronenlebre unb ber Sttomtbeorie ber alten ©emofriten, baß mit

unfere ßebre an£>anbber(£rfd)etnungen unb ber Starurgefefce

bitben, um biefe 3U b e g r e i f e n, wäbrenb jene ibre Cebre als togtfdjes

Softem in fid) aufftetlten, wobl lebiglid), um ibrem fpelulatioen Seift

3U genügen.

3n logifd)er Konfequeu3 unferes S3eftrebens, bas im SBolf unb Staat

ber Slmeifen unb SSienen naturgefefcltd) ©eworbene tennen 3U lernen,

um baraus Anregungen erbatten unb Stuganwenbungen aieben j"
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fönncn für bas bet aJtenfdjbeit oon bet Statut beftimmte 2os, ftellt fid)

uns 3unäd)ft bie große entgegen, ob bei itn Staatsleben bet 3ntmen

oetn>irtlid)te So3talismus naturnotwenbig wofyl aud) ben 2Jtenid)en=

oölfetn 3ugebad)t tft? SBet oetmödjte biefet Reiften fttafie bie richtige

Antwort 3U erteilen, obne fid) ansumafjen, eine Slrt „SBorfeljung" ju

fpielen? SÖBas wir aus bem ©eworbenen im SBölferteben bet Slmeifen

unb 93tenen fdjliefjen bürfen, -ift lebigltd) bie golgetung, baß es ein

mögliches, erstrebenswertes unb ibeates 3tel ift, ben Kampf ums Dafein,

wenigftens »on Snbioibuum 3U 3nbimbuum innerhalb eines SSoItes

aus bet SBelt 31» fdjaffen, u)eld)es %ofy 3«l alle ^Bolittter unb 33oIfs=

beglüder beljet3igen unb 3U oerunrflidjen ftreben fottten, gan3 unab*

bängig »on ber 3ugebörigfeit 3U einer Partei. (Es lann meines ©radjtens

feinem 3u)eifel unterliegen, baß btefes, von ben 3mmen erreidjte, Ijolje

3iel 00m Sdjidfal aud) bem aj?enfd)engefd)led)te beftimmt ift. Die

Sdjroiettgfett unb 9Weinungsüerfd)iebenbeit beginnt erft, wenn mir ber

grage nadjgeljen, auf meinem SBege unb mittelft roeldjet Staatsform

bet Kampf aäer gegen alle au$3umer3en ift. SBo fid) nod) ipettenoolf

unb SHaoenooIt gegenübetfteben, wie bei einigen ^meifenatten, auf

bie mit fpätet 3U fptedjen fommen wetben, ift bas JperrenooH nod) auf

ben Kampf mit anbeten SlmeiferiDötfetn angeunefen, roäljtenb ttofc

aHebem innetljalb bes fetten' unb Sflaoenftaates „eroiget gtieben"

oon Snbinibuum 3U Snfriotbuum b,errfd)t unb Sflaoen roie Herren bas

aSolfsroob,! über bas eigene SBoljl fteflen. (Erft redjt ift bet Kampf ums
Dafein oerfdjamnben, roo im Staate ber 3mmen ber „So3iaIismus" oer*

u)ir!Iid)t tootben ift. 3f* ettfo bie 33efeittgung bes Kampfes ums Dafein

innerhalb eines SBottes nur im rein f03taliftifd)en Staate 3U Detroit!*

Hajen? Sdjroet 3U beantroottenbe grage! Sidjer abet fteljt feft, baj3 in

einem Staate, wo bet tröffe Kapitalismus mit allen feinen Slusroüdjfen

in üppigftet 93Iüte fteljt, wo fid) bas gan3e 5Bolt foft nut in atm unb

teid) gliebett, bie Sltmen ftets fämpfen »erben gegen bie 3\eid)en, ©eroalt

unb 3Jfad)t bie ÜJtenfd)lid)feit unb ©etedjtigfeit 3U oetbtängen fud)en

werben, bet Kampf ums Dafein feine roilbeften Orgien feietn roirb.

Unb fo roitb es fein, folange in einem Staate ber „9Kititarismus" unb
„3mperiatismus" bie Süljtung an fid) getiffen %äben unb bas S80I!

in 3tuei Parteien fpaltet, 93efeljlenbe unb ©eb,ord)enbe, Slriftofraile ber

©eburt unb bes ©eiftes unb ^lebs obet Proletariat.

SBet obige grage auf ©runb bes ©erootbenen unb ©rtungeneu mit

„3a" beantwortet im Staate bet 3mmen unb untet Setufung auf biefe

lietoölfet ben So3iaIismus etfttebt, um butd) if)n aud) bie 3Jienfd)en=

obHet 00m Kampfe ums Dafein innetbalb eines jeben SJoHes 3U ettöfen,

ben mag man als einen X^eotetifet unb 3bealtften beläd)etn, abet man

19
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Ijüte fid), itjm unlautere ober egoiftifdje SDlottoe unteraufäjieben. Slnberer*

feits bebenfe ber auf Srunb folget Sdjlufjfolgerung sunt Staats»

fosialtsmus als tbeale Staatsform Sefeljrte unb Belehrte, bajj oen

ber Sewinnung eines 3teles bis ju beffen SBerwirfltdjung noä) ein

weiter, unbefannter 3Beg surürfjulegen ift, beffen betreten eine grojje

Dofts oon Setbftoertrauen unb Kampfesmut oorausfefct. ©ilt es bod) bie

9JieI)rIjeit ber SBäbter oon ben Segnungen 5U überseugen, weldje

burd) bie Sefeittgung bes Kampfes ums 3)afein gejeitigt werben unb

nad) 9lnftd)t ber Soßialiften allein burd) bie Sßerrojrfliajung bes Staats»

fosialtsmus erreidjbar fdjetnen, um bie poIiHfdjen ©egnet aus bem gelbe

3u fdjlagen. ©ewifc ift bas 3iel bes ibealen Sogiatiften ein Ijoljes, infofern

burd) bie SJefeitigung bes Kampfes aller gegen alte bas frieblidije Spiel

ber freien unb latenten SBolfsfräfte erflingen unb wirfen fann, barum

barf man es it>m nid)t oerübetn, wenn er oor feinem §inberniffe aurücf»

fäjridt, weläjes bie SBerwirfltäjung feines ibealen 3icles 3U ^inbern

fudjt. Umfomeljr aber ift er aud) sur 33et)er3tgung bes äBortes „(Eilt

mögen unb bann wagen" oerpfttdjtet.

3nbe3ug auf bie praftifdje SBerwirfliäjung bes 3ieles, bas frtebltdje

Spiel ber Kräfte aller ©i^elnen in ben 3)ienft bes ©auaen 3U ftetten,

barf man nid)t oljne weiteres auf bie oon ben Smmen erteidjte Staate

form ejemplifisieren. S>ier ^eigt es mit bem gegebenen 3Jtenfd)enmaterial

rennen unb nur 3U gut wiffen mir alte, baft bie 3J?enfä)en toeber ©ngel,

noä) mit ben Xugenben unb ©igenfdjaften ber Slmeifen unb Sienen aus»

geftattet finb. 2Bas oon biefen ftaatlid) lebenben lierobtfern gilt, barf

atfo nod) lange nid)t als SDfufter unb SUorbilb für bie 3Jienfd)enoöller

btngeftettt toerben. %a inbejug auf bie 93erwirfliä)ung jenes Ijoljen

3ietes t)ört lebe Analogie unb Sdjablone auf: SBäbrenb bei ber Sötenjcf)-

Ijeit alle männtiäjen unb weibtidjen 3nbtoibuen mit ©efd)leä)tstrieb

geboren toerben unb gtoar in nabeau gleidjer Slnjabl, weifen jene Xier»

oölfer nur eine relatio geringe Slnsatjl oon 3Jiämtd)en auf, behufs 33e=

gattung einiger weniger SBetbdjen ober gar nur einer „Königin"; bas

grofje „SBott" beftefit aus gefä)led)tslos gebornen „2Beibd)en" ober Sr»

beiterinnen.

3ur 93erwirfHö)ung jenes 3ietcs rnüffen wir eigene SBege einklagen,

wollen wir ber ÜJienfdjennatur geregt werben, unb awar foläje, auf benen

bie weitaus überwiegenbe SHebraaljl bes SBolfes willig unb gern mit»

marfdjiert, überjeugt, bajj ber 2Beg 3um &eite bes ffiansen unter $erbei»

fübrung bes Stüdes jebes Steinen füfjrt. £ier fdjon fdjeiben pd) bie

Slnfidjten aud) ber über3eugten 3lnl)änger bes poltttfdjen Staats»

fo3ia!ismus: SBaljrenb bie „3Jtebrt)eitsfo3ialiften" glauben, burd) Kom»

promiffe am ebeften 3um 3ietc gelangen 5U tonnen, lebnen bie „Unab=
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pngigen" jeben Äompromife fetbft mit bcn «nbängcrn bct „2>emofrotie"

ob unb hoffen borrenb Ujrer 3eit, burd) «ufttärung unb gciftige <J3ropa=

ganbo im ßaufe bcr 3cit bie 2Bäbler*3Rebrl)eit überseugen unb auf

itjre Seite 3teben 3U !önnen. 93on benjenigen flinfsrabifalen, bie burd)

Sropaganba ber Xat, burd) ©etoalt unb lerror U)re „fo3iattfttfd)en"

3beale bet ÜRenfdjbeit aufstoingen motten, tann bier gemäjj ber gan3en

Senbenj biefes Sirtitels gefdjtoiegen, übet fie 3ur lagesorbnung über»

gegangen roerben. ©benfo wenig ober loljnt es fid) oon benjenigen 5U

reben, bie nod) ouf bein „feubolen" unb noturuiibrigen Stonbpunfte ber

©eburtsredjte unb SJorreajte bes ©elbfads fielen. SBenn fd)on 3Rutter

Statur infofern ungered)t fein fottte, als fie i^re ©oben an förperlid)er

Äraft unb Sdjönbeit, an Seele, ©eift unb ©emüt feljr oerfdjteben aus*

teilt, fo fottte bie 3Jlenfd)beit erft red)t barnad) ftreben, 3U biefen oermeint*

ltdjen Ungeredjtigfeiten ntdjt nod) neue su fügen, inbem fie bos 93olfs=

leben fo geftaltet, bafe bie ©ntroidlung unb 3ufunft bes 9ieugebornen

gehemmt ober geförbert toirb, je nadjbem biefer im 95ett bes Settiers

ober bes SJtitttonärs gezeugt urirb.

9Kit ber SRatur fönnen unb bürfen mir nidjt redjten, benn unerbittlid)

maltet unb fdjaltet fie nad) ibren etoigen, efjernen ©efefcen, benen mir

gletd) Sftaoen untermorfen finb. 3m übrigen fteljt es babin, ob toirflid)

SKutter Statur ibre ©aben fo „ungered)t" oerteilt, mie es uns ouf ben

erften SBIid* fdjeinen roitt. 3d) erinnere in biefer £>infid)t nur an bie

©ellertfd)e Säbel, in ber ein SReidjer feinen für beibe Änaben nia)t

Ijinreidjenben 9teid)tum bem ©efd)etten binterläfjt, roeil — „ber Dumme
mit feiner Dummheit" burdjtommt. 2lud) mand) fd)önes, unb barum oiel-

begebrtes 3Jtäbd)en mag in ibren reiferen Sollten bebauern, als „Seitus"

geboren toorben 3U fein, ambrenb bos „bäfjlidje", aber mit reidjen

feelifdjen ©aben ausgeftattete, unb barum oon nur einem greunbe unb
ftenner beglüdte 39{äbd)en fid) bonferfüttt tbres früheren Slfdjenbrbbel*

bafeins erinnern toirb: „SBer sulefct lad)t, lad)t am beften!"

3Kit benjenigen attsumenfdjltdjen SJlenfdjen ober muffen roir

red)ten, bie fdjon ben Steugeboruen in geffeln fdjlagen ober ibn ouf

golbenen Xfyxon fefcen motten. Die ßorberung „2fr ei e SBabn bem
X ü d) t i g e n" ift fo felbftoerftänblid), etbtfd) unb ftuttur förbernb, baß

nur ber Dummtopf, ©goift unb Slntidjrift („(Sbrtft" im Sinne 3*fu unb

bes neuen leftaments) bogegen antä'mpfen tann unb barum es nottauf

oerbient, als }old)er gebronbmarft 3U werben. Solange biefes rein menfd>

lid)e ©ebot nod) ©egner unb SBiberftanb finbet, tann man toabrlid) be=

greifen, wenn felbft reine 3bealiften bem SBorte bulbigen fottten, wenn

gIeid)u)obl feine Stusfübrung eines j e b e n SJlenfdjen unmürbig ift: „Unb

folgft bu nid)t willig, fo braud) id) ©ewalt!" Die SBerwirtlidmng bes
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3tclcs „93ar)n frei bem lüdjtigen", um unabhängig oon ©eburt unb

Sieidjtum iebermann, SHännlein rote SBeiblein, bie feinen gäfjigfeiten

angepaßte ßaufbatjn 3U öffnen, ift aber nidjt nur ein ©ebot ber 2Wenfdj*

lidjfeit unb ©eredjtigfett, fonbern eine fategorifdj gebotene IRottoenbig:

feit, 5umal für unfer oon übermütigen, fursftdjttgen „Siegern" ge=

fnedjtetes unb oerarmtes SBoH. 60II es fid) toieber emporarbeiten ju

bem itjm traft feiner lugenben unb gäijigteiten gebüt)renben „$laij

an ber Sonne", fo gilt es nidjt nur 8U arbeiten unb 5U profanieren, fouiel

alle fleißigen $änbe nur Jjeroorbringen tonnen, fonbern ebenfo fategorifdj

gilt es neue EBerte 3U fdjöpfen unb 311 erfdjaffen auf g e i ft i g e m unb

i b e a I e m ©ebiete.

Slufgesroungene unb ungern geleiftete, roeit ben Srätjtgfeiten unb

Gräften nidjt angepaßte unb 3ufagenbe Arbeit bleibt unergiebig unb

minberroertig. SBie follte aber audj berjenige, ber fid) „ßotjnfflaoe" füljlt,

coeil er arbeiten muß, nur um im Kampfe ums 3)afein beftetjen 3U tonnen,

bie itjm aufgeätoungene Slrbett lieben lernen, fie um iljrer felbft mitten

oerridjten, rooburd) allein bie Arbeit „geabelt" toirb? 9llfo gilt es ben

„3tbel" ieber Urt oon Arbeit nidjt nur 3U prebigen, fonbern aud) 3U oer-

roirflidjen. ©rft roenn ber 93eruf unb bie Ulrt ber Strbeit Rdj bedt mit

bem inneren Beruf unb jebe 3lrt oon Slrbettsuerridjtung aud) bie ge»

nügenbe Belohnung finbet, um ein forglofes Slustommen 3U gewähren,

erft bann bürfen mir ertoarten, baß bie Arbeit nidjt als 3mang unb

ßofjnfflaoeret, fonbern als etljtfdje Sßflidjt unb Selbft3roed empfunben

roerben (ann.

SBas oon ber förperltdjen ober irjanbarbeit gilt, bürfte met)r nodj oon

ber ©eiftesarbeit gelten. Dfjne bie Sdjöpfungen bes ©eiftes auf allen

©ebieten ber 3nbufirie unb Xedjntf, ot)ne bie Arbeit bes gorfdjers in

allen Dif3iplinen ber Staturroiffenfdjaft, fpesietl in $lj#f unb Chemie,

gäbe es feinen gortfdjrüt unb Slufftieg tedjnifdjer ©etriebe. 3)ie ©nt*

bedung neuer ©rfdjeinungen unb ©efefce, bie 93änbigung nod) un*

befannter Staturfräfte unb it)te 3lu&barmad)ung Rnb bie unerfajöpfüdje

Quelle, oon ber legten ©nbes ledjntf unb 3nbuftrte, &anbel unb S>er-

feljr gefpeift roerben. SBas ber Sämann im ßeben ber SJölfer ift, ber

einige toirflidje S3robu3ent, ber aus einem Korn mit §ilfe ber Sonnen*

ftraljlung oiele Körner t)w»or8aubert, bas ift ber erfolgretdje Sorfdjer

für bas oolfsunrtfdjaftlidje ßeben. Soll ber ganse SBolfsförper nidjt

Sdjaben leiben, fo müjfen Kopfarbeiter unb ipanbarbetter friebltdj unb

beroußt am gletdjen Strange äietjen, einanber ergänsenb toie Seele unb

Körper bes menfdjlidjen Organismus, roie Kraft unb Söiaterie ber leb»

lofen Statur, ßange genug blidte ber ©eiftesarbeiter geringfdjätjig Ijcrab

auf bie twnbarbeit, tjeute bilben fie bie Sßarias, bie ben geifttötenben
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Äampf ums Dafetn fämpfen muffen, onftott forglos unb gefidjert tt)re

geifttgen Äräfte fptclen loffen au tönnen, um frud)tretd) 3U fd)affen unb

erhoffen, 5U forfd)en unb erforfd)en, um neue Quellen 8U erfdjlteßen unb

neue Snbuftrten ju ermöglichen

„grete Sahn bem Süchtigen" ^ctfet äße getfttgen unb fd)öpferifd)en

Äräfte roeden unb fdjulen sur görberung bes ©anaen, getragen oom

inneren Crange: „(Einer für alte, alle für einen!" Solange nod)

feine ©letd)heit ber Schulung oerurirHid)t,. ob burd) bie ©inbettsfd)ule

ober anberstoie, folange bie geiftigen unb freien Berufe nur bem ©elb*

fad offenfteljen ober burd) (Entbehrung unb jungem erlauft »erben

müffen, folange nidjt allen Äinbern ber SBeg 5ur (Erreichung ihrer beruf»

lidjen 3beale geebnet unb ermöglicht ift, folange töirb es SReib unb £0(3

geben 5toifä)en ben oerfd)iebenen haften jum Schaben bes ©efamtroobtes

unb ber Äuttur. Der fd)äblid)e unb fulturtoibrige Äaftengetft ift bie

Öolge bes fapttaliftifdjen Suftems unb ber Unfreibett inbegug auf bie

2Bat)l bes 93erufs. (Ehe bie Serufstoabl nid)t lebiglid) burd) bie tnbt=

uibuette Veranlagung unb Steigung btfttert ift, eher toirb ber 8aftengeift

nid)t oerfdjroinben, eljer roirb bie Arbeit nid)t als Vflidjt unb Statur*

gefefc aufgefaßt, et)er lann ftd) ber Iraum oon ber SBieberfeljr bes

„Varabiefes" auf (Erben niä)t erfüllen.

SBenn es je ein „Varabies" gegeben haben foltte, roeldjes bem bib=

lifd)en gltd), fo mar es baburd) oom irbifd)en Dafein ber nad)parabte=

fifd)en 3eit unterfd)ieben, baß bie Segriffe „Sirbett" unb „Äampf ums
Dajein" fehlten. 3Bobl mögen aud) bie parabiefifdjen 9J?enfd)en „ge=

arbeitet" haben, aber nid)t als SDttttel aum 3wed ber (Ernährung. 2lus=

geftoßen ift ber 2Jtenfd) aus bem „^arabtefe", erft feitbem er im
„Sd)toeiße feines 3lngefid)tes" fein ©rot oerbienen mußte, um leben 3U

tonnen, erft feitbem infolge überoölferung unb anberen ©rünben ber

Äampf ums Dafein oon SJienfd) 3U 3Kenfd), oon Stamm 3U Stamm, oon

93olf ju 93olt 3U toüten begann. Der ^Begriff „Sirbett" erhielt einen

bitteren 93eigefcf)mad unb (Etel, je mannigfaltiger bie Slrbeitstetlung, je

größer ber Unterfdjieb ber Äaften, je größer ber 9tetd)tum unb Cujus auf

ber einen Seite, bie Slrmut unb Jtatjrungsforge auf ber anberen Seite

tourbe, je fraffer unb folgenfdjtoerer ber Äampf aller gegen alle ben Sinn

für bas Sbeale erftidte. Die 3agb nad) bem ©olbe vergrößert bie Äluft

3U)ifd)en arm unb reid), bagegen beglüdt unb bereichert ber SRetdjtum an

inneren, ibealen ©ütern nid)t nur ben Scfi^cr, fonbern ftrat)lt feine

tßärmenben Strahlen aud) allen anberen au.

SBas uns bitter not tut, ift mehr Jperaensbilbung unb 3bealtsmus,

Sdjulung bes (Ebaralters unb bes ©eiftes, anftatt Dreffur im EBiffen,

Übung im ©ebraud) ber Vernunft. 3artes Vflänalein „Vernunft", toie
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btüljft bu beut SBeitdjen gleid) im SBetborgenen nur, too bu eigentttd) ber

«Regulator fein fottteft für alte £anblungen bes 2Jienfd)en! 9Kit 33ernunft

bie Dinge unb Ctreigniffe betradjten, Reifet jte oljne egoifttfdje 9Bünfd)e

jetradjten, aus ben gegebenen Äonftetlationen im Statut-, SDlenfdjens unb

SBötferleben logifdje, nidjt oom troffen (Egoismus bittierte Sd)lüffe

5ief}en. 93tel »erfpöttetter 3oeattsm«s» bir allein »erbauten mit bas, mos
id) loatjre „Äultur" Ijeifje, bie ©mtgteitsmerte, von benen mit 3efjren,

wenn mit nad) bes mittags 3JtüIje ben inneten 3Jtenfd)en 3um „SJlenfdjen"

ergeben unb unferer Seele 9fafjrung fpenben motten. 2Bar)rlid) bas ßeben

mäte nidjt lebensmert, leben tjtejje „uegetieten", menn bie 9Jtenfd)t)eit als

(5an3es nidjt jene „©rbengötter" ge3eitigt t)ätie, benen allein mit Äunft

unb EBtffenfdjaft, SRetigion unb ©tljit oerbanfen. Sfreilid) muffen

Millionen 3"bioibuen tommen, aeugen unb geljen, et)e ein „©entus" bct

SBett gefdjentt mitb, btum gitt es biefe 3U Ijüten, pflegen unb meljren.

3n ben mirtlidjen „gütfien" auf (Erben, beten SBett unb SBitten un=

ftetbttd) ift unb unerfd)öpfttd)er 33orn füt bei Seele hungriges Verlangen,

gipfelt bet 3lufftieg 3U ijötjetet Äultur. (Einem © o e 1 1) e, einem 93 e e t =

I) o o e n, einem § e l m fj o I § oerbantt bas beutfdje 9SoIf größeren 3Belt=

ruf als taufenb ftegteiajen Sdjladjten, als Ininbert 9Jtitüarbären. Datum
„33afm ftei bem lüdjtigen", benn bies Ijeifjt bie ©üter bet matjren Guttut

»etnielfättigen, bas innete ©lüd* bet gansen 9Kenfd)l)ett ett)öt)en, 8umat

menn etft jebetmann fätjig gemadjt unb teilhaftig gemotben ift aud)

attet i b e a I c n ©ütet bet Äultut. ©tojj ift bet junget bes „33oltes"

nad) biefen ibealen Sdjä^en unb ootübetgeljen mitb bas augenbtttfttdje

giebetbetitium naä) bet, butä) ben netoensertüttenben unb ttäfte3er)ten=

ben Ätieg ge3eitigten Ätanfljeit unferes SBotfstötpets unb feinet Seele.

SBie nad) bet übetmunbenen Ätifis einer fdjtoeren &ranlt)ett ber menfd>

lidje Organismus mit ber ©enefung aud) mieber feine früheren Gräfte

unb Oräfjigteiten fpiclen tagt, fo tonnen aud) bie Xugenben unb t)etttid)en

(Eigenfdjaften bes beutfdjen SBolfes burd) bie jefcige Ärife nid)t auf immer

ausgelöfdjt merben. 3"t ©egenteil: „Slot Iet)rt beten" unb „SBo bie Slot

am grö&ten, ba ift ©Ott am nädjften"! ÜKödjten biefe Sprüdje fo 3u

beuten fein, bafj uns ©ott att bie ßeiben gefd)i(tt t)at, um uns ju

läutern. 3Jtöd)te biefe Läuterung gipfeln in bet 33etmitttid)ung bet

(Errungenfd)aften, beten ftd) bie Slmeifen* unb 33ienenoöttet türmen
bütfen. SBas biefe Xieroölter ju erreidjen im Stanbe maren, bürfte u)of)t

faum oon ber Siatur ben aWenfdjenoöttetn füt immet »erfagt fein, otme

bajj bie 2Kenfd)en oon iljtet ,,©ottät)nlid)teit" ju Slmeifen* unb 33ienen=

gefdjöpfen t)etabsufinten btaudjen. 3e et)et ein 2Wenfd)enoott ben Äampf
ums Dafein ausmetst unb bie Slrbeit jut f t e u b i g e n, begtücfenben

33fltd)t ertjebt, umfo beffet mitb es im ftampf ums Dafein gegen
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anbere 93ölfer befielen. Denn in weiterer gerne roinft ben 2Jienfd)en=

oölfern ber SBölferfrieben ober gor bie SBerbrüberung ber gefamten

Söienfdjljett ober ber Snternationalismus, fotts tfjnen bos gleite ßos
v

vom Sdjtdfal befdjert fein foUte, u»elcr)es ben SmmenoöKern be^'

Rieben toot.

Um beurteilen 311 tonnen) ob bie SBötfer ber Stmeifen unb SBienen,

aufjer bem So3tatismus in jebem einseinen Staate, ettoas äljnltdjes

erreiäjt Ijaben, ums toir als „SBölferfrieben", „iBölterbunb" ober „Zntet--

nattonaltsmus" 511 beseiten pflegen, Segriffe, bie buräjaus feinen fdjarf

umriffenen (Eigenfdjaftsfompler. beanfprudjen fönnen, müffen toir bas

SBerljältms oon 93olt 5U 93otf unb 3lrt 3U Ülrt ber 3mmen betradjten.

3tud) bei Erörterung biefer grage galten toir uns meljr an bas ßeben

unb bie (Einridjtungen ber Stmeifen, als an bas ber Sttenen, ba biefe

burä) ir)te „Kultioierung" unb (Erbebung 3U „$ausfreunben" bes

aJlenfdjen iljrer natürlichen SBestefjungen oon SBolf au SBotf oerluftig ge=

gangen finb.

3m allgemeinen nehmen bei ber überioiegenben SDleb^aljl ber

Slmeifenarten bie Snbfoibuen oerfdjiebener Hölter, audj berjentgen ber

gleidjen 3lrt, »enig 9tott3 oon einanber, minbeftens pflegen fie feinen

freunbfäjaftlidjen 93erfef)r mit einanber. Streng toadjen bie fflßädjter unb

lorfjüter am (Eingang bes Sieftes, bafc fein Slngefjöriger eines anberen

üReftes (Eintritt erljält. 3a, eljer ftefjen bie Bürger oerfdjiebener Staaten

feinbtid) 3U einanber, benn bringt man fie abftdjtltd) mit einanber in

93erüfjrung, fo toerben bie 3U £>aufe friebliebenben Xierdjen neroös, ftreifc

füdjttg unb fampfluftig. 3nternationaIe 5Be3ief)ungen fehlen alfo unb oon

einem „SBölferbunb" fann feine 9lebe fein. SBas f)ätten biefe (Ein*

ridjtungen aud) für einen 3*oecf, too bei ber Kleinheit ber iierdjen

SJtitüonen Snbioibuen in einem 3iefte oft nn^tger Stusbeljnung Sßlatj

finben unb mehrere Quabratmeter (Erbboben genügen, um aßen 9SoIts»

genoffen SRafjrung 3U liefern? 3'« ßrofjen unb gansen „9l(ferbauer", oon
ben grüdjten bes Sobens tebenb, treiben fie ^anbmerf unb Xedmif nur

für ben eigenen §ausbebarf, fabrisieren fie nidjts, um bamit £anbel 3U

treiben. Sßosu alfo 93erfeljr mit anberen Stößern? 3ft aber ein 93olf

3« flw& geworben, brofjt eine ttberoötterung, fo fdjtoärmen SJienen mit

ifjrer erwählten Königin aus, fo grünben fid) bie Königinnen ber

Slmeifen mit ifjren (Setreuen neuen Kolonien: an Stoben fefjlt es nidjt.

©enau bas gleidje 2os toar ben SDienfdjenoöIfern befdjieben, als ber 58er=

fcfjr über ben gansen (Erbbatt nod) nidjt möglid) mar, als bie 3«buftrie

nod) nid)t ins 3Rafd)ineHe übergegangen toar. Da t)ic& es austoanbern,

um neuen SRäfjrboben 3U finben ober 3U erobern, ©übe es nidjt ßänber
unb Kolonien mit überfdjujj an Staljrung unb 9toIjftoffen, fönnten biefe
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ntdjt über ben kontinent unb Dsean gebradjt roerben, wo bliebe ba bie

2JiögItä)feit burdj ttberprobuftion an Gsrseugniffen unb $anbelsu)aren

in Snbuftrieftaaten oas gjitnus an SBobeitfrüdjten aussutoe&en? (Erft mit

ber fortfdjreüenben Üedjntf unb Snbuftrte, erft burä) bie SBeaäbmung

bes geuers in bet Dampfmafdjtne unb ben (Eiptojtonsmotoren, tuti in«

folge ber fogen. „Segnungen" bes natururiffendjafilidjen 3eitatters mar
bie ÜJtöglidjfeit gegeben, ben in ©rojjftäbten unb Snbuftrielänbern 3U=

fammengepferd)ten 3JfitItonem>öIfern bie genügenbe Stauung 3U oer=

fäjaffen. Diefe ÜJiöglidjfeit b,ört auf, enttoeber wenn ber Sßorrot an Äoble

unb brennbaren Subftansen erfdjöpft ift ober toenn bie SJtenfdjljeit fiä)

bis sunt tibermag oerme^rt bat.

SBas es bebeutet, toenn einmal altein bie görberung unb 3ufubr ber

Äoble unter bem SJebarf bes mobemen (Energiebungers bleibt, fobajj

Äoblenmangel eintritt, erleben arir beute am eigenen ßeibe. SBenn erft

ber Äobleoorrat erfdjöpft fein follte, unb ber ©nergielnmger ber SJtenfä>

beit roädjft oon lag ju Jag, bann rettet nur nodj bie 3tusioanberung bie

Übersättigen cor bem Serbungern, bann beginnt urieber ber „Äampf
um bie Sdjotte", toie einft sur 3eit ber 9SöIteru)anberung. Der gleidje

3»ang toirb ber 3Jtenfd)beit aufgestoungen, gans unabhängig oon ber

ftrage nad) ber^Gsnergte, roenn bie Sltenfdjen fidj fo meiter oermebren

urie bisber unb bie gefamte (Erboberflädje trog intenfiofter 23enrirt=

fdjaftung ntdjt genug ÜKabrung 3U liefern ober bie Sßiffenfdjaft nidjt aus

Stein 95rot beroor3U3aubern oermag.

Dbgleiä) bie 3abt ber Slmetfenoölfer ober gar ibrer Jnbioibuen nidjt

einmal fdjäijungstoeife angegeben werben fann, fo ift bod) nodj für un=

benfbare 3citen JRaum genug für immer neu ju grünbenbe Siefter unb

Äolonien ootfjanben. Stets wirb atfo bie unmittelbare Umgebung einer

jeben mit SJorbebadjt neu angelegten Siebetung genügenbe Stabrung für

alle SBoIlsgenoffen bieten unb es liegt fomit gar fein ©runb oor, mit

bem Sladjbaroolfe in Sejiebung ju treten. 9Kit fpäter 3U befpredjenben

Ausnahmen leben atfo alte Slmeifenoötter im Stieben mit einanber

unb jebes berfelben beforgt unbefümmert um bas Zun unb Ireiben ber

anberen SBötler feine eigenen SIngetegenbeiten : 3)as „Selbft*
b eft i m m u n g s r e d) t" ift im SBötlerteben ber Stmeifen unb erft redjt

im fieben ber „sabmen" 93tenenoölfer oerroirflidjt! 3lud) tann man injo=

fern von einem „SBölferfricben" reben, als minbeftens bie SBblfer ber

gleidjen 3lrt unb bie allermeiften 93ötter oerfdjtebener 3lrt fidj ntdjt be=

febben unb gegenfeitig mit Ärieg übersieben .

Das Stmeifenteben t)at feine bödjfte Stufe ber Gentioicttung in ben

ßänbern mit betfjem Ätima unb üppiger Vegetation erretdjt. 3c günftiger

bie Sebingungen für bie Gcrnäbrung finb, umfo größer ift bie äopfeabl
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eines SJolfes, umfo 3ablretd)eren Uteftern begegnen wir auf Sdjritt unb

Xrttt. Die in (Europa lebenben Slmetfenarten Jollen nur nod) Über=

bletbfel jener gauna fein, bie Ijier in uralten 3eiten gebertfd)t fiaben

mag. gür biefe- SBerntutung fprtdjt nid)t nur bie bob* (Entwidlungsftufe

unb 2Wanntgfaltigfett ber troptfdjen Slmeifenarten, jonbern aud) bie

Iatfad)e, ba& 3. 93. in Ätoatien mebr foffile SCrten aufgefunben worben

ftnb, als bleute nod) ganj Suropa aufjuroeifen fyat. Unb bod) finben ftd)

aud) bei uns Slmeifen auf jebem Quabratmeter 93oben im öftren unb im

S>aufe ber 3Renfd)en, n>o immer 9Jflan3enwud)s unb fonft etroas 9tafd>

bares oorbanben ift. 9ltd)t bas fletnfte Ärümd)en entgebt bem Spürfinn

ber „9tafen= ober §ausametfe", bie bem 2Henfd)en als eine 2lrt „$aus=

pottsei" eber nüfcltd) als fd)äblid) ift, wenn man bie Speifeoorräte nur

bod) genug über bem ©oben aufbewabrt. Die mit Sdjtffstransporten

in $>afenftäbte t>erfd)leppte „
s
-ß b 0 * 0 0 0 nt e i f e" ift fd)on weniger

barmlos, inbem fie bas &0I3 ber SKöbel sernagt, fid) barin einniftet unb

alle e&baren Dinge bes Kaufes als tbr (Eigentum betradjtet.

33on ibr tote oon ber überall an3Utreffenben 5Rafen= ober fpausametfe,

einer „SBeltbürgerin" oergleidjbar, mußte fd)on Salomo, bajj fic

Sämereien ftieblt unb bomftert, um genügenben SBtnteroorrat an-

3ubäufen, benn in feinen Sprüdjen b^P es: ,,©ebe bin 3ur 3lmetfe, bu

gauler, unb betrad)te ibte SBege unb lerne SBeisbett! Sie bat feinen

gübrer nod) fiebrmeifter, nod) £>errn. Unb bod) bereitet fte im Sommer
ibre Speife unb fammelt in ber (Ernte ibren 33orrat. Sebr Hein unb

bod) wetfer als alle SBeifen." Anfangs ungläubig belädjelt bat fid) biefe

33eobad)tung oottauf betoabrbeitet, ftetltd) nur in ßänbern mit füb=

Iid)em Ältma, u>o aud) wäbrenb bes „SBinters" reges 2eben im fRefte

berrfdjt, wäbrenb in nörblidjen fiänbern bie Slmetfe ibren SBinter-

fd)laf bält.

Dtefe „(E r n t e a m e i f e n" geben oft weit auf bie Sud)e nad)

hörnern, Hettern fogar auf bie grud)tftänbe ber 5ßflan3en unb fä)ütteln

bie reife grud)t betob. Unten raffen bie (Senoffen ben Samen sufammeu
unb fd)Ieppen ibn sum 9lefte, wo anbere Arbeiterfolonnen bie Äörner*

beute in (Empfang nebmen, um fte in ben 93orratsfammern 3U oerftauen.

3ft ber 2Beg 3U weit, fo werben in (Etappen „Depots" angelegt. Sitte

3lbfälle werben forgfam aus bem tiefte entfernt, bie Äörner felbft »on
allen 3"f"fonen unb ©alterten befreit, um fie r»or bem Neimen beim
fiagern 311 fd)üfcen. 3)en alten ägnptern gleid), wäblen fte als 3luf=

bewabrungsort ibrer Äörnerernte trodene, oor Siegen unb Släffe ge*

fd)üfcte (Erblödjer. Dringt gleid)wobl einmal ber SRegen ein, fo fd)leppen

bie gewiegten Iierd)en bie Sämereien ins grete, fie im Sonnenfdjein
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trodnenb. Stiles (gjjbare fammctnb, bcootjugcn fie 6U, parte* unb i"ticf=

ftoffretdje Somcnartcn. 2>urd) SBeleden mit ber 3unge ent3teb>n fie bem

Samen bas öl birett, mittelft it)res Speidjelfaftes löfen fte bie Stärte-

fötnet auf unb oerroanbeln fie in 3uder.

3)ie „3lgrtfultur=3lmeifen" Slmeritas tjamftern an Äömern ebenfalls,

mas fie erroifdjen tonnen, betreiben aber aud) fd)on eine Slrt „Stoben*

tuttur" unb ^Jflanaenauäjt : Sie fäen, um 8U ernten, jäten altes Untraut

aus iljren gelbem, beuflanst mit „SRabelgras", unb fammeln beffen

Äörner (fogen. „Slmetfenrets").

SBeumnbernstoert unb ftaunenerregenb ift bas ben SBäumen unb

Sträudjern fretlid) fd)äblid)e 93erfaljren ber „93lattfd)netber*2ltneifen"

bes troptfdjen Slmeritas. Sie freffen bie SJlätter ab, serfägen fie unb oer*

toenben bie Stüdojengum Sau tljrer SRiefennefter, (Erblugeln oon 30 SHeter

unb meljr Umfang. (Ebenfalls ju 23au5tt)eden toirb aus ben 23lattftüden

eine 3lrt „Rapier mad)e " fabrisiert. 3u Gcrnäbrungs3toeden sertauen

fie bie 93lattftüd<f)en, bereiten aus bem serfauten SBlattfraut ein Sub=

ftrat für ^ßitje, aus bem fie iljre fitebltngsfpeife bereiten. 3<t, nodj

mebr, biefe ^ßilae »erben in ridjtigen „5ß i 1 3 g ä r t e n" fogar ge3üd)tet

unb lieber oerljungern fie in ber ©efangenfdjaft, als bafc fie «uf bie

^il3probutte aus bem getauten unb oerioeften SBIatttraut oersidjten.

gürforglid) nimmt fid) bie junge Königin aus bem 2Jtutternefte ein

Mgeldjen biefes SBreics als „
s
-J5tXäfaot" unb „JpodföeUsgut" mit auf ben

§oä)3ettsflug, toill fie ein neues &eim unb 33olt begrünben. 33om £>od)=

settsftug 3urüdgetel»rt, gräbt fie fid) an geigneter Stelle eine reinlttfje,

trodene £öble, legt ben $ßit3tnäuel nieber, um tljn mit iljren 9taa>

tommen jum ^3il3garten 3U enttoideln. Sotooljl für biefe ^il3faat rote

für ibre erften Äinblein rnufc bie Königin bie SKatjrung aus bem öfter«

oorrat beden, ben fie im Hinterleib iljres ftattüdjen „töniglidjen"

Äörpers mit fid) füljrt. ffiierig toerben oon ben erften fiaroen bie Geier

ausgelaugt, bie i^nen bie 9)iutter 3um 9Jiunbe fül)rt.

Oft roirb bie junge Königin oon einigen Arbeitern begleitet. Slber aud)

gan3 allein oermag fie ein neues grojjes 93olt 3U begrünben. 5>ann vc-

roadjfen tl)r aus ben erften iiaroen 3unäd)ft Arbeiterinnen oon relatio

tleinem 2Bud)s, beren Aufgabe lebiglid) barin befteljt, mit ibren CfJs

trementen bie Sßttyfaat 3U büngen, um bie 5ßit3e oor bem 3lbfterben

fdjüfcen. Ccrft bie im fiaufe ber folgenben läge fdmell fid) mebrenbe 30
normaler Arbeiterinnen ftetlen ben SBerteljr mit ber Au&entoelt ber unb

bolen bie SBlattftüdd)en ein, aus benen bie erftgebornen Heineren

Sdjroeftern bie Stauung für bie ^ilsfaat bereiten. Sd)nell nimmt ber

„Sßil3garten" an Ausbeljnung 3U unb liefert reid)lid)e STCaljrung für alle.

3e meljr Arbeiterinnen ber jungen Äönigin 3ur SJegrünbung eines neuen
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Staates ftd) angefdjloffen Ratten, umfo mebr ©ier tönnen aut 2tufaud)t

oermenbet roerben, umfo ootfretd)er nrirb bas neue S3ott, toeldjes bie

Königin aus intern foftbaren G?terfd)afc gana allein ljeroot3U3au6etn oer*

mag. So begreifen arir, warum bie jungen Königinnen im alten SReft

oerroöbnt unb oerbatfdjelt roerben. (Es gilt bie (Erhaltung ber 2trt, es

gitt ber tunftigen SBegrünberin unb SJtutter eines neuen Sd)a>efter»

ootfes! ä^nlittjes finben mir bei ben 93ölfern ber SBienen. 5>te (Ermattung

ber 9lrt, biefes oberfte Srtaturprinaip alter 5ßflan5en=, $ter= unb 9Jlenfd)en=

raffen, unb bie SSerljütung einer ttberoölferung, bie $aupturfad)e für

ben Kampf aller gegen alle, 3eitigten bei ben 3mmenoöttem (£tn;

rtdjtungen, oor benen unfere SBeumnberung einfad) fülle fteljt. Umfo be=

frembttd)er unb unbegretfttd)er erfttjeint uns bas SBerbatten einiger

Slmeifenarten, bei benen einem „fperrenootf" ein „Sflaoenootf" gefeilt

ift ober gar eine eigene Kafte fid) entroidelt b>t, bie „Sobatesta", bie

nur bem Kampfe unb bem SRäuberbanbtoerf t)ulbigen.

2Bät)renb bie frieblidjen Stmeifenarten roie bie 9tafenameife nur

beiden tönnen, ift eine ber raub* unb fampfgierigen grofjen 2Imeifen=

arten („SUJormica rubiba") aufeerbem mit einem Stadjet sunt Steden oer=

feben, aus bem fie töttid)es ©ift in bie SBifetounbe au fpri&en uermögen.

Diefe 3Knrmica=3tmeifen mad)en retd)lid) ©ebraud) oon biefer 3Jlorb=

roaffe, ftedjen liere unb 9Jlenfd)en unb begnügen fid) nidjt mit oege=

tarifdjer SRabrung. 3b*e fiebensmeife nähert fiä) fdjon berjenigen ber

„öformieibenfippe", roeldje als bie eigenttidje 3üd)terin ber Blattlaus

berühmt geworben ift, bereu fügen Saft fie als 9taljrung be»or3ugt.

2Bie ber SJtenfd) fid) bie Kub als SHilcrjtieferant angegtiebert bot, fo

baben fid) biefe Stmetfenarten bie SBIatttaus als „meHenbe Kub/' t»er=

pftidjtet unb oergefeUfdjaftet. Slber aud) bas gleifd) gilt ben URurmicas

SCmeifen als beliebtes Sftabrungsmittel. Sßo Slmeifenarten oon felbft

nod) ftattlidjerem 2Bud)fe im Kampfe liegen unb fid) blutige Sd)tad)ten

liefern, bringt bie ajlnrmica rubiba als &rjäne bes Sd)tad)tfelbes bis

mitten in bas ©emefcel oor, um bie getöteten unb oeriounbeten Kämpfer

in ibr 9teft 3U fd)Ieppen, graufam bie SBertounbeten morbenb. So finben

mir atfo unter ben oielen Slmeifenarten aud) nod) fotd)e, roeId)e ftd) nod)

gegenfeitig im blutigen Kampfe befet)ben. 3" biefer 23e3tet)ung finb bie

„SCmaaonen" (5ßotoergus rufescena) eru)är)nensioert, bie fid) mit ber

„fdjroaragrauen Slmeife" (gormica fusca) »ergefellfd)aftet f»at

unb mit ibr in einem eigentümtidjen, man mödjte beinabe fagen

„patriard)atifd)en SBerbältnis leben, obgteid) fie felbft bie „Herren"

fpieten unb jene au „Sflaoen" erniebrigt baben.

3)ie ©ntbedung biefer „gemifd)ten" Slmeifengefeflfdjaft erregte mit

SRed)t bas t)öd)fte Ccrftaunen bes Sdjroeiaer Slmeifenforfd)ers $uber
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(1804). Auf ein« SBiefe beioegte fto) eilig ein großer S<b>arm tötlid)er

Ametfen bis 51t einem Jtefte ber fdjmaragrauen Ametfe. Diefe »on

pantfä)em Sdjreden ergriffen, flüchteten in iljren 33au unb sogen jtd)

bis in bie unterften SRäume surüif . Sofort brangen bie roten Anfömm*

tinge na(t), »erfdjmanben für einige SJtinuten, um mit reifer SBeute 311*

rüdduteljren, eine fiaroe ober Spuppe steiften ben liefern emporljaltenb.

3n georbnetem Irtumpbsuge teerten bie SRäuber sunt eigenen SRefte

3urüd\ Aber nod) meljr erregte bas Staunen bes 23eobadjters, mos bei

ber 9tü<ffeljr gefdjalj: Stt)mar5graue Ametfen ber gleiten Art mte bie

bes beraubten Sßolfes empfingen bie beimteljrenben „Sieger" mit fi<b>

Iia)er öfreube, betrillerten fie mit ib,ren ftüljtern, labten fie unb nahmen

ibnen bie geraubte ©eute ab, bieje in bas gemeinfame 9teft tragenb. 2Bie

ift biefes SRätfel 3U löfen, mo mir rotffen, baß fta) bie Angehörigen oer^

fdjiebener SRefter aua) ber gleichen Art meiben unb befet)ben, toenn man
fie 3ufammenfperrt? 2)es Segens ift fein öcnbe, fe tiefer unr in bas

3ufammenleben biefer roten ÜRäuberljorbe unb „Herren" mit ben fdjroar3=

grauen Arbeiterinnen unb „Sflaoen" einbringen.

latfädjtid) fällt ber fcbmaqgrauen Art im gemeinfdjaftliajen Staat

bie SRotte bes Arbeitsfflaoen 3U, toät}renb bie Amasonen nur Herren

fpielen, fämtlidje niebrige Arbeiten bem Stlaoenoolf überlaffenb, roetdjes

burd) 9taub ermotben ift unb burdj neuen ÜRaub immer toieber ergäbt

mtrb. Unb ba oon ber geraubten Skut nur Arbeiterinnen groß ge3ogen

©erben, fo ift bas fd)u)ar3graue SflaoenooU oon Alters b« baran ge*

mötjnt, olme Königin 3U fein, olme eigene SBrut, oljne leiblidje 93rüber

unb Sdjmeftern. Ausgeftattet mit allen lugenben bes Slcifecs unb ber

Arbettfamfeit, ber Sdjmefternliebe unb mütterliäjen 3uneigung, roarum

füllten ba biefe Arbeiterinnen nidjt bie gleidje Pflege unb Sorgfalt

ber erbeuteten fioroenbrut, iljten „Stieffdjmeftern", 3uteil werben taffen,

mte toenn biefe it)re leibttdjen Sdjmeftetn mären? 93om Sdjtdfal 3um
Arbeiten beftimmt, erfüllen bie gef<t)ted)tsIofen gormteiben pfli<f>tgetreu

iljren 33eruf gteid) eblen Samaritern, fdjaffen bie 9tat)rung f>erbet für

fämtliaje ^Bürger tes gemeinfamen Staates, füttern bie Äinber ber

Herren mie bie ber geraubten Sdjmefternbrut, ja „ftopfen" fogar bie er=

madjfenen Amasonen beibertei <5efd)Ied)ts, ba biefe nid)t einmal meljr

3um Stoffen fäljig finb.

SBas bie Amasonen, bie als „öerrenoolf" felbftrebenb Königinnen,

EKänndjen unb Arbeiter oufmeifen, Ieiften fönnen, ift herjltd) menig.

SBobl pflansen fie fidj fort unb er3eugen eigene 33rut, aber mas nüfct

iljnen all bies, menn bie erseugten „Arbeiterinnen" ntdjt mebr ber

Arbeit fäljig finb? Seltfames Spiel: Gin 93oIf, meines „Arbeiterinnen"
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beroorbringt, bcncn ber Slrbeitstrieb oerloren gegangen ift ! Diefe

Degeneration ift eine traurige golge ber einfettigen (Enturitftung bet

Ätefer, bie nur no<fj SBerfseuge 5um kämpfen unb SJlorben finb, roaljrlid)

biefe „Slmasonen" finb ed)te Stmaaonen! Siefen Stmeifenoölfern er*

cjeljt es nid)t anbers als ben com SÖtilitarismus b>tmgefuä)ten SKenfdjen*

oblfern. Die Slrbettsfd)eu »or ber bürgerlichen unb nufcbringenben

Arbeit, t)eroorgerufen burd) bie einfetttge GsnttDicflung ber folbaüfd)en

Gttgenfdjaften unb regelmäßigen Betätigung bes Äriegst)anbtDerfs, fütjrt

5um SRäuberleben unb, toie bei ben Slmajonen, 3um Scfmtarofcertum. Die

ßanbsfnedjte bes SJlittelalters unb mand)e tieftraurige Begleit=

erfajeinungen bes unfeligen, fultururibrigen SBeltfrieges betoeifen eben*

falls beutttd) bie 9ltd)tigteit ber aufgeteilten Behauptung.

Sei Betrachtung biefer oergefellfä)afteten Slmetfenoötfer fann man
moljl faum im 3»eifel fein, toer mer)r 3U bebauern ift, bie Herren ober

bie Silasen, ba biefe fogenannten „Herren" eher bie „Sflaoen" ihrer

„Sflaoen" finb. Genießen bod) biefe „Sflaoen" alle SRedjte unb Bfltd)ten,

bie fte aud) als 3lngebbrige eines nod) freien unb nid)t in Sflaoerei

geratenen öruscaoolfes befifcen unb oerridjten müßten. Baßt fomit für

fte ber 9iame „Sllaoe" im menfdjlidjen Sinne eigentlich gar ntd)t, fo für

bie Ijilflofen unb oon it)ren Sflaoen abhängigen Slmajonen nod) toeniger

ber 9tame „&err". Denn „Herren", bie ihrer Unabhängigkeit unb bamit

ihrer greiljeit unb (Eljre oerluftig gegangen finb, bie toeber Sotbaten»

bienft nod) £>errfd)ergetoalt ausüben, fonbern nur nod) SRäuber fpielen,

finb nad) unferen Begriffen roatjrlid) feine „Herren".

f>öd)ft toar)rfd)einlid) ift bas 9iäuberoott ber Slmajonen aus ben

tlmetfenoötfern beroorgegangen, bei benen nod) t)eute außer ben beiben

fjauptfaften eine 3a>ifd)enform 5toifd)en ben 2Hännd)en unb 2Beibd)en

einerfeits unb ben Slrbeitstieren anbrerfeits fid) 3U einer befonberen

Äafte entioidelt bat: bie „Solbatenfafte", beftebenb aus 3lr=

beitertnnen mit monftröfem £opf unb gewaltigen liefern, älrteii, bei

benen fid) eine richtige „Solbatesfa" ausgebilbet fwt, madjen oon biefem

„33or3ug" aud) reichlich ©ebraud). Slls Bebedung unb Sä)ufcroef)r müffen
bie Solbaten bei Streif3ügen bem übrigen Botte mit normalem Bau
(„Äleinfbpfe") ooran marfd)ieren. (£ntftef)t ein unoermeiblid)es Sdjar*

mü|el mit an Äraft unb ftörperbau ben Äleinföpfen überlegenen

Seinben, bann 3iet)en fid) bie Äleinföpfe „tapfer" 8urüd unb bie groß*

föpfigcn Solbaten nehmen allein ben Äampf auf, mit 9Jiut unb loH*
fübnfjeit fid) auf ben $etnb ftürsenb. Sie beißen mit ihren mäd)tigen

liefern ben geinb in Stüde, um biefe nad) gewonnener Sd)lad)t oon ben

Äleinföpfen nad) $>aufe tragen 3U laffen. SKit ihrer „Sotbatenefjre"

»erträgt es fid) nid)t, irgenb toeld)e bürgerliche Sirbett 3U oerridjten.
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Aud) bie „blutrote SR a u 6 o m c t f e" (Sormica fangiitnea) Ijält

ftd) tote bte Ämajonenart ein Sftaoenoolf unb 3©ar bie gleid)e fd)roar5»

graue Ametfe rote biefe. So fd)eint ber fdjmaragrauen Ameife nod) beute

basfelbe ßos befdjert 5U fein, meldjes oor nod) gor nid)t fo langer 3«it

ben Wegern unter ben 2Renfd)ent)öIfern befdjieben war. „Tempora

mutantur et nos mutamur in illis" — oon ben einftigen Sftaoen ber

attenfttjljeit toerben beute 3)eutfd)e „bewad)t" unb „in Drbnung" ge=

galten! Sapienti sat! Aud) ein 3eid)en ber feurigen „Kultur", roenn

iö) prüdbente unb aus Crfatjrung berid)te, baß 1898 inSBafbington
ber 9teger fogar bon ber 93enufcung ber eleltrifd)en Gifenbat)n aus*

gefdjloffen roar, bafj bamals bie „fiundjjuftia" eine „erlaubte" Süljne

für jebe greoeltat am roetjjen 93oIte mar. 35amals fdjmettte ftd) mein

Seumfetfetn, ein 5)eutfd)er ju fein; beute bin id) ftols, in ben Augen ber

„granbe nation" ein beutfd)er „Sarbar" ober „3Jod)e" 3U fein!

3Jiand)es ber „Kulturuötter" unter ben 3Jtenfd)cn bat aud) beute fd)on

bie bebenfltdje Stufe befdjritten, auf töeld)er bie 33ölfer ber blutroten

Ametfe fteben. SRod) eraeugt biefe Art mot)I Arbeiter, bie arbeiten tonnen,

gleid)mor)l oermag fie aber oljne frembe £>tlfe, obne Sflaoenoolf als

Sölbner unb Kriegsfnedjte, als SBolf unb ©anaes im Kampfe ums 3)a*

fein nid)t. 5U befteben. 3e ärmer ein S3oIf an eigener 9tad)fommenfd)aft

ift,. je gröjjer feine SJerlufte im Kriege finb, umfomebr finb bie „Herren"

gesroungen, burd) Staubaüge ben 33eftanb tbres Sflaoenoolles auf»

3ufrifd)en. Zf)ie Staubaüge gegen bie fd)roäd)ere fdjtoarjgraue Ameife

äbneln jum 93erblüffen ben Angriffsarten menfd)lid)er SSölfer im Kriege.

£at eine tieine Sd)ar als „Patrouille" eine günftige Angriffsgelegen=

Ijeit ausgefunbfd)aftet, fo fenbet fie 33oten nad) &aufe, um Kampftruppen

beransufiolen, bis fie fid) ibrer öbermadjt gegenüber bem anaugretfenben

93oIfe geunjj finb. Sd)on bei ber Anfunft bes geinbes oerfammeln fid) bie

fd)toar3grauen Ameifen auf ibrem SReft, um §eim unb SSott gegen bie

ÜRäuber ju oertetbigen. 3e mebr fid) bie Anaabi ber Angreifer oergrößert,

umfo größere Sd)aren fdjwaragrauet SBerteibiger ftrömen aus bem SReit,

bis alle fampffäbigen Snbioibuen in SBerteibigungsftcItung gebradjt finb.

3n3roifä)en bot bas übrige 93olf footele fiaroen unb puppen wie nur

mögtid) nad) rüdwärts gefd)afft, moljin fid) ftbltejjHd) aud) bie jungen

2Betbd)en begeben, alle geeint in bem SBeftreben, 3U retten, toas ju retten

ift. 3)enn jie fd)etnen bie unbarmbergigen Kriegsgewobnbetten ibrer

Jcinbe genau 3U fennen, bie nad) gewonnenem Kampfe fid) nidjt mit bem

SRaub ber jungen 23rut begnügen, fonbetn fid) im SRefte bes bejiegten

SBotfes anfiebeln, oft fogar ibte eigene SJrut unb alle Sflaoen bortbin

oerpflanäenb. SBieber ein Anltang an ben ©ebraud) „fultioierter"

3Kenfd)enraffen, bem Siege ben Cänberraub fügenb! 5)abei bütfen bie
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blutroten Staubametfen üj* räuberifdjes unb länbergiertges 93erfabren

toenigftens baburd) redjtferttgen, bafj fie aus bitterer 9tot Ijanbeln, bo

fie im eigenen §eim von einem toeitübertegenen geinbe, einem Ääfer

ber Soroitte ber Äurjftügler, fdjtoer Ijeimgejudjt unb be3imiert werben.

SOßer aber $at unfere einfügen getnbe überfallen unb iljres fianbes

berauben tootlen?

©leid) ber Stmaaone fann aud) bie „Säbelame He" toeber ar»

beiten, nod) fid) felbft ernähren, fobajj aud) fie auf frembe §ilfe an=

getoiefen ift. 35a fie aber aud) an Äopfaaljl ju arm i[t, um Siaubsüge mit

(Erfolg ausführen 3U fönnen, fo lebt fie in ben SReftern ber 9tafenametfe

als Sd) maroder, in bie fie fid) tote ein £teb ein5ufd)muggetn oer=

ftebt. Slm tiefften gefunfen ift eine %xt ber Änotenameife, bie

ebenfalls bei ber üRafenameife fdjmarofcernb, fogar ibre Slrbeitertafte

eingebüßt ^at. Slts eine ftolge biefer Degeneration ift bie latfaäje ju

betradjten, baß bie ÜRänndjen aud) förperltd) ju magren 3ommergeftalten

berabgefunfen ftnb. 3b* 33ortommen ift nur nodj bie grage furaer 3eit,

n>ie aud) bie läge ber SRaubametfe unb Stmajone gesä^lt ftnb.

3lud) jefct toieber fteben toir oor SRätfetn unb unbeanttoortbaren

fragen, motten roir bas ©etoorbene im SBötterteben ber Slmeifen be=

greifen ober gar aus bem £atfad)enmatertal Sd)Iüffe aie^en auf ben

2Berbepro5eft, ber oon SRutter SRatur ben 9Henfd)en»öItern in tbrem S3er=

batten 5U einanber beftimmt ift. SBenn aud) nod) Stmeifenarten ©in*

rid)tungen aufvoeifen, bie um oietleidjt als „9Jtttüarismus" unb „3»n=

perialismus" beseidjnen bürfen, fo ift U)ie Slnjabl jebod) oerfdjtoinbenb

gegenüber ber ©efamtaaljl oon Sitten unb Stmeifenoölfern. ©s fd)eint

mir b«raus mit 2Babrfd)einItd)feit berootaugeben, bafc bie bob* Äuttur

ber übertoiegenben Sbnetfenbeit aud) erft jenes Stabium bat übertoinben

müffen, in n>eld)em beute nod) bie gefamte 3Kenfd)beit mitten br'in fteljt.

Diejenigen Slmeifenarten, u)eld)e fid) nid)t aufraffen tonnten, ben SRtlu

tarismus unb Smperialismus au übertoinben, bie Äriegerfafte 311 oer=

brängen unb ibre 3JiiIitärberrfd)aft butd) eine 3ioiIregierung absulöfen,

ftnb begeneriert unb barum bem Untergange gen>eit)t. Diefem 9tatur=

gefefc fd)eint aud) bie 3Jtenfd)beit unterworfen getoefen 3U fein, roenigftens

wenn mir 3U ben Uranfängen aurüdgeben, fowett bie biftorifdje 5orfd)ung

3lnbaltspunfte liefert. Sie weifen nad) jnbien, ber SBiege ber 3Renfd>
beit, unb lebren, baß unfere Urabnen 00m Horben bei ins fianb ber

3nbifd)en Ureingebornen einfielen, um fie 3U unterjod)en unb 3U Söbrigen

3U mad)en. Sange blutige Äämpfe fenn3eid)nen ben 3Beg unb Stuffticg

3U Oberer Äultut, u»eld)e beginnt mit ber Slbfefcung ber Äriegerlafte
oom £errfd)ertbron burd) bie ^riefterfafte unb gefenn3eid)net ift burd)
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bas Auftauchen gottfudjenber SReligionsfttfter. 3etjt »erben bie ©r=

oberungslämpfe erfefct burd) bie SJefehrungstämpfe unb bie an 9BaIjn=

finn grensenben religiöfen Überseugungsfämpf e. 93tel 33tut mujjte flte&en,

ehe ©ott als alleiniger ©ort unb SBeherrfdjer Rimmels unb ber ©rben

gefunben roar. SJIit bem ©ottfudjen unb =finben aber treten um ein in

bas ÜRetd) ber Steltgion unb ©tljtf, beren Siegeln in hödjfter unb retnfter

örorm mir burd) 3efus ©Ijriftus »ertreten unb im Sleuen Xeftament

niebergelegt finben. Das Äletb biefer fieljre finben toir in ben oer=

fd)iebenen Dogmen toieber, oon benen meines ©radjtens basjentge bas

befte unb braud)barfte ift, welches bie ©laubigen am ftdjerften sur S3er=

mtrflidntng ber 3efulehren führt.

SBebauertid) finb bie Äämpfe, bie um ©ottes willen geführt worben

ftnb unb nodj geführt werben, nur toieber einmal bas SBort beftätigenb

„Slltes 3Renfd)lid)e ftinft sum Gimmel", a6er toieoiet höh« flehen btefc

Äämpfe um bas $>eil ber Seele als bie Ääntpfe aus materiellen ©rünben,

bar jeglichen ibealen 3«ls unb 3telftd)eren 3beals! Seien roir bod) »or=

ftd)tiger im ©ebraud) bes Segriffs „Äultur" unb betrügen roir uns nidjt

felbft, inbem toir oon ber bisher unerreid)ten Stufe ber heutigen Äultur

phantafieren. 3ld) toie liegt in toeiter gerne bas 3citalter ber wahren
Äultur bes ^erjens unb ber Seele. SBieotel muß fid) erft änbern im

fieben unb Ireiben ber 2Tienfd)enoöller, foU ber SBoben bereitet fein jur

Herbeiführung einer etlichen unb ibealen Äultur. Solange im ©injel'

oolf ber Äampf aller gegen alte wütet, folange um bes fdjnöben ©olbes

mitten bie 33ölfer fid) betnegen, folange ber nationaliftifd>e ©rö&enwahn

bie oerfd)iebenen Kationen unb Staffen aufeinanber t)e^t, folange fallen

alle Samen, aus benen bie wahre Äultur heranreift, auf bürren ober

gar unfruchtbaren SJoben.

3)ie 93ölfer ber 3mro*n haben menigflens ben Äampf aller gegen alte

aus jebem einseinen Sßoltsftaat su bannen gemußt, benn aud) ba, wo
fid) £errenoolf unb Sflaoenoolf gegenüberftehen, r)ettfdjt grieben unb

iRutjc innerhalb bes ganjen Siolfes, stehen alle Bürger am gleiten

Strange 3um SOßohle bes ©anjen unter ijnntanfetjung bes ©goismus unb

ber ©igenbröbelei. Unb abgefehen oon ben paar Stäuberarten haben

alle Arten unb 5BöUer fid) bas Selbftbeftimmungsredjt unb bie Unab=

hängigfeit ber inneren ©efeijgebting errungen, toenn fie aud) 3um %ntets

nationatismus unb 93ölterbunb nod) nid)t aufgeftiegen finb. Umfo nad>

benllidjer foHte uns bas, roenn aud) berechtigte unb ibeale 3tel ftimmen,

weld)es bie Anhänger bes SBölferbunbes unb bes ewigen grtebens auf

©rben 3u oertoirflidjen fudjen, ben fdwn ein 3 m m a n u e l Ä a n t als

höd)ftes 3id geprebigt nb oertetbigt hat. Ober follte ber 3Kenfd)heit ber

umgefehrte 2Beg oon ber Statur oorge3eid)net fein, erft ben 93ölterbunb
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unb SJolferftieben betbetjufüljten unb bann erft ben Äompf ums Däfern

innerhalb eine© jeben Voltes ousaumerjen? Stä), ratetriel 6toff aum
ernften Sltadjbenfen bietet bod) bas ©emorbene in ber 5iatut mit i^ten

ewigen, ehernen STCatutgefefcen unb fpejiett bas ßeben unb bie (£tn=

ridjtunßen ber Slmetfen unb Bienen füt alle btejenigen, bie fid) betufen

glauben, tljt 33otf su fü$ren unb bie aJtenfdjbeit in bie tJjt oon föott

»orgejjeüfmete 93obn }u lenfen!

Generaloberarzt a- D. Dr. n e u m a n n,

Uaumburfl (Saale):

Die Verjüngung der tnenfcl>l)eit

2>urd) bie 3«itungen ging eine SDiittetlung über ein Verfabren beS

^Srofeffor ©teinad) übet bie V e r j ü n g u n g ber Sllten. Viele werben bie

Angaben begrüben, bod) roie e3 ftetS gebt, e§ toerben an fold)e ÜJHtteilungen

oft übertriebene §offnuugen gefteHt auf eine Verjüngung ber ÜJienfdjbeit.

2)er SDienfd) wirb alt unb rcirb roieber jung unb Ijofft bann ftet« auf

Verbefferung. 2>te $bee eines Jungbrunnens ober einer 2lltroeibermüble

ift an fid) alt. 2>er alte ©raf bon <5t. ©ermain unb ber tounberfame

<£agItoftro brauten fd)on ein Sebenielijier unb an Vüd)ern, toie man
jung bleiben unb ba3 Sllter binausfd)teben fann, ift fein SRangel. Viele

#r$te baben barüber gefd)rieben, §ufelanb, SRiemeber, ^ermann, SBeber,

SRidjter. SBeldje 2lusfid)ten mürbe es geben, roenn eS gelänge, bei ben

bertoorragenben 2Renfd)en baS Sllter ju berijüten. SBer toollte nic^t j. 85.

einen §inbenburg jung toünfd)en, bamit er, ber $ero3 ber 3)eutfd)en,

jum Detter mirb aus fernerer Slot! Vrofeffor <3teinad) marnt mit

9ted)t bor ber Verallgemeinerung feiner ©runblagen, bie auf h)iffenfd)aftltd)er

33eobad)tung fufeen unb benen Vrofeffor SRouj in ben JageSjeitungen ein

33egleitroort mitgab. 2)ie Verfuge, bie bisher mit ber fogenannten

Organotberapie gemalt finb, finb ermutigenb. Sie beruben

auf ber latfadje, bafc eingefübrter Äeimbrüfenejtraft im ©tanbe ift, bie

Äeimbrüfen §u ftärfen. 2)ie SBege ber Qcinfübwng finb berfRieben,

©tetnad) tviü anfd)einenb operatib borgeben, bod) läßt fid) bis jefct

ein fid)ereS Vtlb nod) nid)t geminnen. 2lud) biefe $bee ift nid)t ganj

neu. Vor $abren tourben Verfuge - mit Qcinfprifcung bon Äeimbrüfenfaft

gemalt unb $ola f)at in feinem SRoman 2>oftor VoSfal bie @ad)e bar»

geftellt. Der SBunfd) nad) Verjüngung ift ein alter Itaum ber
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2JJenfd)beit. SSot altem h>ünfd)en bie grauen jung unb fd)ön ju bleiben.

SSerblübt bte grau, fo betbuftet bet 2Rann. 93ieüeid)t fomtnt ©tehtad)§

Qbee in einet 3"t ju 9ted)t, in ber ein SJkngel an 2Henfd)en beftebt,

bie bet Ätteg beturfadjt botte. Unfete getnbe roollen ung aud) an 3abJ

berabfefcen, roäbtenb un3 baran gelegen fein mufe, unfete SBoltejabJl j»

betmebten. Qtoax ift bet beflagte ©ebuttentücfgang ein felbft getooDtet

unb md)t bie golge einet Entartung, abet bie gotttoflanjungSfabigfett unb

aud) bet SBiHe jut Üinbetjeugung ift bod) betabgefe^t butd) bie Unter*

etnäbtung, butd) bie ©efd)led)t3ftanfbeiten unb butd) bie fd)h>ete toirt«

fd)aftlid)e Sage. SBenn e§ abet gelänge, eine Verjüngung berbeijufübren,

fo mürbe aud) bie Seiftunggfäbigfeit unb SebenSluft fteigen, benn Cfroti!

unb ©d)affen$fraft bängen jufammen. 2Bet fd)affen toiH, mufo f t ö b I i $

fein, unb bie etböbte 2eiftung§fäbigleit auf ©tunb bon Verjüngung füljrt

jut ©d)affen§fteube.

Ob unb toie e8 in Sufanf* flcKngt, eine Vetjüngung altetnbet Sßerfonen

berbeijufübren unb fo ju einet Verjüngung bet 2Henfd)b«t ju gelangen,

ftebt babin. §iet mufe bie 2Biffenfd)aft fbtedjen unb toit toollen un« nify

in botjeitigen ärjtltd)en Utteilen betoegen, bie bieHetd)t nid)t jutreffen ober

falfd) finb, obtoobl e§ nid)t bon ber §anb ju roetfen ift, bafe bte ©efr etion,

bon bet Vtofeffot Stour, fbttdjt, auf ben tid)tigen SBeg fübtt, nämlid) burd)

ßrbalt bet Äetmbrüfenfubftanj ober ibten Srfafe butd) äbnlid)e ©ubftanjen

baS Slltem aufjubalten.

ging ift fid)er: bie Ocrbaltung ber ßetmbrüfenfubftanj fübtt jutßr«

baltung beS Organismus, ©o ift e§ j. 95. fd)on erroiefen, bafj bie feruefle

Slbftinenj n i d) t ju Ätanfbeiten fübtt, roie man ftübet annabm, unb bog

ba§ nid)t betfd)toenbete ©eftet jum SBtebetaufbau beg OtganiSmuS bient

unb bafe jebeS Übermaß gefd)led)tlid)et Betätigung fd)abet. ©amit fotnme

id) auf einen Vunft, bet jenfettS aßet at$neilid)en unb organotbetatoeutifd)en

9Jetfud)e ftebt, SKtttel ju etfinben, bie fünftüd) baS Seben betlängern,

baS 2lltet b»ntenanbalten unb bie 2Renfd)beit betjüngen. £öbet als alle

Äunft ftebt bie 91 a t u t, bie mit ben flultutettungenfd)aften in ftetem

Äambfe ftebt. 9lid)t jutütf jut 9?atut im ©inne beS ©böttetS 9Webbifto

im gauft, fonbetn bottoärts jut Äultut. Slbet biefe bon ©oetbe gebtiefenc

Statut als Äultutböbe jut Vetjüngung bet ÜJJenfd)beit ift nut ju etteidjen,

roenn mit eben ttofc allet Äultut natutgemäfj leben. 2>a8 ift baS

befte 2Jttttel jut Vetjüngung*). S)ie SebenSfraft etbält man nut bur^

ein einfad)e§ mäßiges Seben unb faft alle alt gerootbenen 9JJenfd)en lebten

einfad). Üßäfjigfeit unb ©enügfamfeit, 3Bed)fel in Stube unb Arbeit,

S3eobad)tung allet natütlid)en §eilfaftoren roie Std)t, Suft, SSeroegung,

©iät finb Üttittel jut SBetfüngung. Slud) ba§ ift feine neue 2Bei8b>it,

•) Sauft, I. Seit, ©ejenküdie.
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aber baS Gcinfadje roirb nid)t gefd)äfct. $mmet fbred)en mir bon bem,

h>aS uns feljlt, unb mir fd)äfcen nur baS, roaS mir berloren Ijaben. 2)aS

Sllter ift f elbft eine Äranf&eit. 2Bir bermeiben fte unb bie golgefranfljetten

beS SllterS, toemt mir bon $ugenb an mäßig leben unb aud) unfete

^ugenb mit 9flafe genoffen fabelt. SBaS man getootben ift, fd)äfct man
erft im Sllter. 2)a8 in ber ^ugenb aufgefbarte Äabital an SebenSfraft

fommt gerabe im 2Uter jugute. 2Ber in bet $ugenb bom Jtabital lebt,

Ijat im Slltet nid)t§, roenn et eS übertäubt erreicht. %n feinen SIbIjoriSmen

$ur SebenStoeiSljeit gibt ber ganj mit Unred)t als Sßeffimift berfd)rteene

^Ijilofoblj ©d)obenb,auer barüber föftlid)e SBtnfe. Ob eine Verjüngung

ber 9flenfdjf)eit an firf) ju tbünfd)en ift, mögen bie ^ßljilofobljen unb SßolfS*

nrirtfd)aftler entfd)eiben. SBenn mir ben SBieberaufbau nad) bem 3ufammen*
brud) tooHen, fo tooHen mir Sllten, bie mir ben Slufftieg unb ben Slbfrteg

faljen, aud) mieber ben Slufftieg feljen aus bem EljaoS, baS uns jefct

umfängt. Sllfo jebeS SRittel, uns baju jung ju erhalten, hürb uns genehm

fein, unb menn bie $been ©teinad)S, beS neueften 93erjüngererS, fid) nid)t

erfüllen foHten, toerben mir bod) in einem Seben ber SRäfeigfeit unb

Ijeiteren ©ttmmung baS SDHttel feb^en, jung §u bleiben unb an ber 93er*

jüngung ber 2ftenfd)Ijeit Stnteil ju Ijaben.

Profelfor Dr. Julius Scfriff:

Die romantHeben naturfortcbCT Ritter und

Schubert und il)re Beziehungen zu Goethe.

$m legten galjrjeljnt beS 18. unb bem erften beS 19. ftaljrljunberts —
jur 3«t 3freunbfd)aftSbunbeS bon ©d)iller unb ©oetlje — toaren bie

berfd)mifterten ©täbte SBeimar unb $ena nid)t nur ber ©ife beS SllaffijiSmuS,

fonbern übertäubt eines geiftigen SRegenS unb ©d)affenS, roie es in gleicher

güHe auf engem SRaume faum jemals borget unb nad)b,er bereinigt

getoefen ift. #ier fanben fid) aud) bie I)od)begabten jungen 2)id)ter Sluguft

SBilljelm unb gtiebrid) ©d)legel, Itedf, SRobaltS unb anbere jufammen,

bie, bon bem neuen ©eifte erfüllt, bie romantifd)e ©d)ule begrünbeten.

<Der Sßljüofobb, ©djelling, ber ben gleid)en £ielen juftrebte unb ber burd)

bie 2Wad)t feines SßorteS unb ben glug feiner ©ebanfen bie ©tubierenben

aus aQen beutfd)en Sanben nad) ber fleinen SWufenftabt an ber ©aale

jog, fd)lof$ fid) iljnen aufs engfte an. SSefanntlid) mar ber #autotgegenftanb

feiner Seljre, roorin er bon bem mentg älteren $id)te abroid), nid)t baS



Iullus Sd))ff Die romantlFdjen naturforfdjer Bitter and

$d), fonbevn bie Statur, ©o eutftanb bie fo Wichtig geworbene SBerbinbung

bon Stomantif unb Staturp^tlofo^^ie. 3um Aufbau i>cr erftrebten neuen

erhöhten unb einheitlichen SBeltanfdjauung fonnte aber aud) bie emtotrtfehe

StaturWiffenfdjaft nicht entbehrt Werben, jumal fie gerabe bamals — bor

allem burdj bie Gmtbedfung ber galbanifehen Qcleftrijttät — einen bebeut«

famen SluffchWung nahm unb ba3 Qntereffe aQer ©ebilbeten auf« ftärffte

feffelte. ©o mußten junge Staturforfcher ^erangejogen werben. 2>ie 93er»

mittelung erfolgte meift bureb, ©dheHing. üßljljfifer unb ©hemifer, 3bbw9cn

unb 33otanifer, Mineralogen unb ©eologen fdjloffen fid) freunbfd^aftlid)

bent ©ichterfreife an, arbeiteten auch an ben bon biefent herausgegebenen

3citfdjriften mit. SÄllen Stomanttfern mar bie Iebenbe SBerförberung ibjreS

$beal8 ©oethe: er mar ihnen ber Statthalter beS tooetifdjen ©eifteS auf

@rben, baju ber Offenbarer hödjfter 3Bei§h«t. ®en romantifchen Statur«

forfchern im befonberen War er noch weh*; fie flauten in ihm ben bon

bhilofobhifchen Qbeen erfüllten (Srgrünber ber Staturgeheimniffe, beffen

Unterfuchungen über bie Sßflanjenmetamortohofe unb bie Obtil ihnen

Sßorbilber waren. Slber auch xm umgefehrten ©inne fanben bebeutfame

©tnWirfungen ftatt. SBenn baher im ^O-enben Don Steten ber be«

beutenbften biefer jungen gorfcher bie Siebe ift, fo foD auch tfcer 93e*

jiehungen ju bem Unfterblichen gebaut »erben.

Johann SB i l h e l m Stüter, beffen ©ebädjtniS junädbft erneuert

werben foll, mürbe 1776 afä ©oljn eine« frommen SßfarrerehebaareS int

fchlefifchen 2)orfe ©amifc geboren. ®urch bie Sirmut be3 93ater§ genötigt,

trat er fchon mit 15 fahren in bie toharmajeutifche Saufbahn ein. ^eboeb,

bie lätigfeit in ber Slbothefe einer SJtittelftabt fonnte fein brennenbes

$ntereffe für bie StaturWtffenfd)aften nicht beliebigen, ©o toilgerte er

mit leerer lafdje, aber boHem §erjen 1795 nach $ena, bem erfehnten

^odjfifc beutfehen ©eifteSlebenS. S)ort arbeitet ber ernfte ©tubent Jag

unb Stacht, um bie ©djäfce ber SBiffenfcrjaft fid) anjuetgnen unb burd)

©chriftftellerei feinen färglichen Unterhalt ju erwerben. Sieben ber Sßhhftf

unb Chemie Sieht ü)n W* ^ßhtlofotohie an. ©ehr balb Werben feine Sehrer,

befonberS ©chelling, auf ihn, ber fid) ebenfo burch ejberimenteHeS ©efdjiä*

Wie ^beenreichtum auszeichnet, aufmerffam; ja, feine gorfdmngen über

bie SBirfungen ber galbanifchen ©tröme machen ihn, noch elje er f«ne

©tubienjeit abfchliefct, in ben Wiffenfchaftlichen Streifen über $ena hinaus

befannt. S3on feinen Weiteren ©chtcffalen fann h«r nur Wenig berietet

Werben. Qc§ fei erwähnt, bafe ihm fchon 1802 geftattet Würbe, in ftena

93orlefungen an ber Uniberfität ju halten, bafe er aber in ben brüdfenbfteit

93erhältniffen berblieb, ba er nicht nur unfähig War, haushalten, fonbern

überbteg eine unüberlegte @he flefehloffen hatte, !$m $ahre 1804 würbe

er nach SJtünchen an bie 2lfabernte ber SBiffenf(haften afe orbentlidjei
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3Ritglieb berufen. 2tud) hier berliefjen ihn 9iot unb ©orge nicht, baju

trat förtoerlid)e§ Setben unb eine ftd) mehr unb mehr jum Äranfhaften

fteigernbe ©eifteSridjtung. @o fonnte er bie hohen ßrroartungen, bie man
auf fein SBirfen gefegt hotte, nur tetlroeife erfüllen, $m !$af)xt 1810

toar ber 2>remnbbret&igjährige bereit« ein gebrochener ÜRann unb ber lob

ihm ein roiHfommener SBefreier.

$fn ben fahren 1797 bis 1803 — alfo in feiner Jenaer 3eit, in ber

er aua) borübergehenb in SBetmar unb ©otlja lebte — beröffentlid)te

SRttter feine hrid>tigften Unterfudmngen. @ie finb gerabeju rounberbar

nad) ihrer &af)l roie nad) it)rer SBebeutung. 3"meift bejogen fie fid) auf

©albamSmuS unb Cremte, ©r roar ber erfte, ber bie Gleftroujfe beS

SBafferS berart ausführte, bafe SBafferftoff unb ©auerftoff getrennt auf*

gefangen roerben fonnten, unb ber Äutoferbitriol in feine SBeftanbteile burd)

ben ©trom jerlegte. @r entbeclte bie galbanifdje Sßolarifation unb benüfcte

fie, um eine SabungSfäuIe, ba§ Urbilb ber Ijeute fo biel gebrausten

Sltfumulatoren, ^erjufteHen ; aud) berbanft man ihm bie erften Groden»

demente. SRod) gröfeereS Sluffehen erregten feine gorfdc)ungen über bie

©inhrirfung ber eleftrtfdjen ©tröme auf bie menfdjlichen Organe, roobet

er mit beifbiefelofer ©elbftaufobferung am eigenen Äörtoer bie 93erfud)e

anfteHte. @r förberte ferner bie Dtotif burd) (Sntbecfung ber ultrabioletten

©trafen beS ©toeftrumä unb bie allgemeine Sßhhftf burd) eine Sporte

ber eieftrodjemie. ©rftaunlia) ift e§, baß bem hochbegabten jungen gorfd)er

feine roiffenfd)aftltche lätigfeit gett unb Straft liefe, aud) am geiftigen

©efamtleben $enaS teilnehmen. 9JJit ©djeüing trat er in ben regften

©ebanfenauStaufd). 9Son ü)m übernahm er bie hohe $bee, bie für fein

©innen unb ^oifdjen maßgeblich rourbe, ben ©runbgebanfen ber SRatur*

phtfofobhie, ocm iuM9e *>aä anorgantfd)e unb organifdje Steide) bermöge

ber allgemeinen ftbentität aller 5Ratururfad)en einen gewaltigen ©efamt»

organiämuä bilben. Ger fd)lofj eine fchtoärmerifd)e greunbfdjaft mit SRobaliS,

er trat in regen SBerfeljr mit griebrid) ©chlegel unb feiner geiftreichen

©emahlin ©orotljea, ber Softer bon ÜJJofeS 3JJenbelfohn, nicht minber

auch mü 21- ©d)legel, mit lied unb anberen §äutotem ber SRomantif.

S)ie jugenblichen 2)td)ter bliden mit @^rfurdt)i ju ihm auf. ©ie nehmen

an feinen gorfajungen teil, burd) bie er fo biel Sufammenhänge jroifdjen

fd)einbar getrennten — eleftrifchen, galbanifchen, chemifchen, magnetifd)en

unb fogar aud) organifchen — Qcrfd)einungen bargetan hatte unb burd)

bie er, roie fie hofften, felbft baS heilige SRätfel beS fiebenä löfen roürbe.

2)arum hetfjt er aua) in ihren ^Briefen ber „göttliche SRitter", bemgegenüber

fie nur bie „Änatoben" feien; ja, griebrid) ©d)legel berfünbet ihn als einen

ber großen güljrer ber 3cit uno befingt in einer €>be baS „mufenheiltg"

glänjenbe #aubt beS greunbeS.
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3)er Ginflufj, ben bie Maturbbilofobbie auf bic beutfd)en 9taiurforfd)et

ausgeübt tyit, ift bon bcr 9cad)h>elt belanntlidj — unb nid)t mit Unrecht —
febt abfällig beutteilt tootben. gut Mittet ift {ebenfalls bie Qcinhrirfung

©djellingS in bielet $infiä)t bon Übel getoefen. SSon i^nt äbetnabm et

ben Unglauben, bafc unfet ®eift — ba et bet SBeltfeele, bem Sßrinjtb bei

einbeitlid)en ®efamtnatur, toefenSgletd) fei — burd) abriorifdje ©befulation

jut SRatutetfenntniS gelangen tönne. §tetburd) ttmtbe et bem aDein

etfolgtetd)en tnbuftiben SBetfabren unb ben mübebouen experimentellen

Slrbeiten allmäblid) entftembet. 2>aju fant, bajj bet 93erfebr mit ben für

SRittelalter unb ÜJJ^ftif fdjtoätmenben Momantifern if)n bon feinen bis«

betigen 3idfen abjog unb auf bie Gctfotfd)ung gebeimniSbollet ©eelen»

botgänge, beS tietifä)en 3Jiagneti3mu3 unb betgleidjen binlenfte. @o et«

flätt eS fid>, bafe in bem ÜRünäjenet Slbfdjnitt feine« SebenS et bie

SBiffenfdjaft ntdjt mebt toefentlid) gefötbett f)<xt.

(Sin merftoütbiger Bufall tru9 oaJu bei, SRittcrS ^nteteffe füt bat

„irrationale" nod) ftätfet ju ettegen. $m $abre 1806 gelangte nämltdj

bie Shtnbe nad) 2)eutfd)lanb, es fyabt ein junget italtenifd)er Sanbmann

bom ©arbafee, namens Sambettt, an fid) bie gäbigteit entbecft, bie ©egen»

toatt bon ÜRetallen, @rjen unb SBaffet in bet Eiefe §u „füblen", b. b- mit

SBerfjeugen unb felbft oljne fold)e butd) „förderliche ©enfattonen" auf«

jufinben. 2)araufbüt ethjitfte Mittet fid) bon bet babtifeben Megietung

ben Slufttag, an Ott unb ©teile in eine fttenge Sßrüfung bet ttmnberbaren

ßrfd)einung einjutteten. 3)a et alle SBebaubtungen CambettiS beftätigt

§u finben glaubte, fo nabm et ibn mit fid) nad) 2Ründ)en, too et bie

Wenigen SebenSjabre, bie ibm nod) beftimmt roaren, baubtföd)lid) ber

S3efd)äftigung mit biefen ©tfd)einungen toibmete. 3« fernen 93erfud)en,

füt bie et aud) anbete Sßerfonen geeignet fanb, bebiente et fid) bet all«

befannten 2Bünfd)elrute, beS ©cbtbefeltieSbenbelS unb beS bon ibm et«

funbenen SBalancietS, b. b- eine« ÄubfetftabeS, bet auf ben gtngerfbifcen

n)agted)t fd)n>ebenb ju ttagen ift. @t !am nad) ben bielfeitigften SBe*

mübungen ju bem Stgebmffe, bafc tatfäd)ltd) eine (Sinhütfung tötet Stoiber

auf befonbetS embfänglidje ÜRenfd)en ejiftiete, baß fie md)t auf uns

unbefannten Ätäften, fonbetn auf elefttifd)en unb galbamfd)en Totgängen

betube, unb bafo aud) umgetebtt bem menfd)lid)en Organismus

bie gäbigleit innetoobne, unotganifd)e SJlaffen obne 2>ajhrifd)enfunft

med)antfd)et Gtnflüffe, alfo tein „blmamifcb" in SBeroegung ju fefcen.

Itofc beS SBibetfbtud)S berfd)iebenet ^ßbbftto» bie — unb roobl mit Med)t—
mand)erlei ©elbfttäufdjungen bermuteten, erregte Mittet butd) feine neue

Sebte, bie et ©iberiSmuS (bon a£5r^o? (gifen) nannte, baS gtöfete Sluffeben.

$n8befonbete in ben natutbbilofobbifd)»tomantifd)en Äreifen fanb Tie

begeifterte 3ufttmmung.
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2)afe ©oethe bei feinen engen 93ejiehungeri jur Jenaer Uniberfität fd)on

frühe auf ben hochbegabten ftünger ber ^ß^fif aufmerffam ttmrbe, ift

felbftberftänblid). £atfäd)ltd) lub et fd)on ben jungen ©tubenten einige

2RaIe ju ftä) ein unb liefe fid) bon ihm „^ß^^fifalifd^eS unb EhentifdjeS"

bortrageri. $n ben fahren 1800 unb 1801 arbeitete et fogar mehrfad)

tagelang mit ihm jufammen, um in bie ©ehetmniffe be8 ©albaniSmuS

einjubringen. „SRitter befugte mtd) öfter«", fo fd)teibt et in ben Annalen

bon 1801, „unb ob id) gletä) in feine SBehanblungSroeife mid) nid)t ganj

finben tonnte, fo nahm id) bod) gern bon ihm auf, iba« er bon Gr»

fahrungen überlieferte unb tvaä er nad) feinen SBefttebungen, fid) in«

©anje auäjubilben, gettieben loat". 2)a« Utteil ©oethe« ift höd)ft in»

tereffant; e« ift nid)t ganj anetfennenb, fo fehr ihm aud) SRitter« 93c-

obad)tungen unb feine hohen @efid)t«bunfte jufagen. SBoran er Anftofe

nahm, ba« mag roohl ber Langel an boller Klarheit, bieHeidjt and) ein

3ubiel an l&i)potty\en getoefen fein. immerhin btang ©oethe, bet enrig

Setnbegierige, an ber §anb feine« jugenbltdjen Sehrere in ba« neue

gorfä)ung«gebtet fo tief ein, bafj er ftoäter — im Januar unb gebruar

1806 — ben aBetmarfd)en ©amen barüber Vorträge Ifdlten fonnte, unb

jtoar teil« „theoretifd) unb hiftonfd)", teil« mit 93erfud)en an b^c 93oltafd)en

©äule. Gr übernahm aud) bon biefem bie Steigung, ben ©albaniämu«

al« eine überall tätige ftraft ju betrachten unb felbft burd)au« anber«arttge

Grfd)einungen mit ihm ju berfnütofen. SBenn er beifbieläroeife in ben

geologifd)en ©djriften ben Äarläbaber ©btubel als Sßirfung einer 93oltafd)en

©äule erflärt, tyxtiotQebxaäft burd) ben „bifferenjierten ©ranit" unb ba«

einbringenbe SBaffer, fo hrirfte fid)erlid) ber SRitterfdje Ginflufe nad).

^ebenfalls hot ©oethe h)id)tige Anregungen bon bem jungen Sorfdjer

erfahren unb ihm, aud) nad)bem er $ena berlaffen hatte, feine Anteil»

nähme betoahrt.

©oethe, ber 9caturforfä)er, hat bie 5Befd)äftigung mit bem, roa« SRttter

@tberi«mu« nannte, au«brüdliä) abgelehnt; er meinte, h)ie bet Äanjler

SRütler berid)tet, bafe man hinüber bod) nid)t Älarheit erlangen tbürbe.

Aber ben 2)td)ter hoben bie geheimniSbolIen Beziehungen )tbifd)en toter

unb lebenbiger SRatur ftarf angezogen, $n feinen 2)id)tungen ift baljer

bon biefen ©ingen, in«befonbere bon ber SBünfdjelrute, oft bie SRebe.

©anj im ©inne IRitter« gefbrodjen finb beifbieferoeife bie Sorte SRebhifto«

im 2. Seile be« gauft — 1. Aft, £aiferliä)e Sßfalj —, roenn er barauf

hinroeift, bafj bie unterirbifd)en ©djäfce burd) „begabten SRannS Statur*

unb ©eifteSfraft" aufjufinben feien, unb roenn er au«brüdfltd) erflärt, bafj

„geheime« SBirfen ber eroig roaltenben 9?atur" eine SBrücfe au« ben

„unterften 93ejirfen" lebenbig nad) oben bilbe. Sine nod) wichtigere SRoHe

fbielt ber ©iberigmu« in ben 2Bahlberroanbfd)aften, bie ja fd)on burd)
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lulius Sd)iff Die romantlfd)en l?aturforfd)er Kitter und

i^ren 9iamen unb ©runbgebanfen — bie ^ßarallelifierung geiftig*fittlid;er

2tnjier)ungSfräfte mit ber d;emifd;en Stffinttät — auf einen ftatfen natur*

tob^lofotoIjtfd;«romantifd;en Qcinfd;lag fnntoeifen. §ier tritt an ©teile Stüters

als brüfenber 33eobad;ter ber furjloegS als „^Begleiter" bejeid;nete greunb

beS SorbS auf. Ottilie, in ber bie Sftaturbeftimmtljeit überwiegt, fbtelt

bie SRoIIe SambetttS, toäljrenb (£t)arlotte, bie SSertreterin ber fittltdfjen Äraft,

unembfänglid} fidj ertoeift. S)en Gcintoenbungen beS SorbS gegenüber

erflärt ber SBegletter, eS gäbe fidjerlidj „mandje SBejüge unorganifctjer

SBefen untereinanber, organifd&er gegen fie unb abermals untereinanber",

bie uns nod; Verborgen feien. Satfädjlidj geben it)m bte 5Berfud£)e redjt.

S)ie 2HetaHbenbel tun in Ottiliens §anb iljre ©djulbigfeit; je nadjbem

man bie Unterlage loedjfelt, beloegen fie fid; „balb naet) ber einen, balb

nad; ber anbern ©ette; je^t in greifen, jefet in @llibfen ober ... in

geraben Sinien, toie eS ber Begleiter nur ertoarten fonnte, ja über alle

feine Qcrtoartung." 3Ber StitterS bielfad; fdfjtoülftige StarfteHung gelefen

I)at, toirb fie Ijter bem ©inne naet) getreu hüebergegeben finben, freiließ

anberS in ber gorm unb mit jener ruhigen Älarljeit, bie überhaupt ju

ben Äennjeid^en ber tieffinnigen 2Md;tung gehört.

9ln jtoeiter ©teile ift unter ben romanrifcfjen Siaturforfdfjern © o 1 1 b, i l f

§ e i n r i dt) ©äjubert ju nennen. 3U §ob^enftein im fäct)ftf<f)en Qcrj*

gebirge 1780 geboren, entftammte er gleict) SRitter einem frommen

broteftantifdjjen Sßfarrljaufe. ©aS ©ijmnafium befugte er ju Söeimar.

4pier lenfte er buret) ungetoöl)nltet)e SBegabung unb eifernen gleife bie 2luf*

merffamfeit §erberS auf fiel), ber U)n lieb geroann unb am Jjäu8lict)en

Unterridjt feiner Äinber teilnehmen liefe, ©oetlje unb ©dfnUer hingegen

fonnte er nur aus ber gerne berounbern. 2Bäf»renb ber erften ©tubien»

jaljre in Seidig trat er, nadjbem er bon ber Ideologie jur ÜKebijin

übergegangen mar, bem jugenbltdjen ®td;ter Söe^el unb burd; iBm bem

©ebanfenfreife ber Stomantif nalje. 5Son bort jog eS iljn nad; $ena gu

©djeQing unb 9titter, benen er rafet) nalje trat unb bie er immer — neben

£erber — botl fdjtoärmertfdfjer ©anfbarfeit als feine nudjtigftett Seljrer

befannt t)at. 2)ie Sätigleit eines SanbarjteS fonnte il)m, obgleid; il)m

manct)e auffefjenerregenbe Teilung mit §ilfe beS ©albaniSmuS gelang,

mct)t lange genügen. @r gab baljer, obgleidt) er injtoifajen gamilienbater

geloorben toar, nad; einigen $at)ren biefen SBeruf auf unb roanbte fid;

auSfdjIiefelid; ben 5Raturmiffenfd)aften unb ber Sßljilofoblne ju. $n ©reSben,

fco er als freier ©ct)riftftetler lebte unb biel beamtete öffentliche Vorträge

hielt, fefjlofe er fid; eng an bie güljrer oer tomantifdjen ©dfjule an. Ger leitete

fbäter in Dürnberg baS neubegrünbete SRealinftitut, eine t)öt)txe ©djule

ettoa bon ber 2lrt unferer Oberrealfdjulen. $n biefer Qeit trat er aud),

einem ftetS in ber £iefe feines ^erjenS fd;lummernben 3ufl
e folflenb, in
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Schubert und iljre Beziehungen zu (Soetbe lulius Schiff

nafye Sßejieljungen 311 ptetiftifd&en unb ber djrtftlid&en 2Jtyftif jugeroanbien

Äreifen; bod) blieb er im ©egenfafc ju onberen SRomantifern bem Sßro*

teftantiSmuS treu. 2luS feinem ferneren Seben ift Ijerborjuljeben, bafj er

nadj borübergeljenber lätigfeit als Gcrjieljer eine« medlenburgifd&en Sßrinjen

biele $aljre als ^rofeffor ber SDHneralogie unb 9?aturgefdE)i<f>te an ber

Uniberfität Erlangen roirlte, grofje Steifen unternahm unb fdjjliefjlidj —
allerbingS lange natt> bem £obe feine« SeljrerS Stüter — nadj SMndjen

als Slfabemtfer unb Sßrofeffor für 9?aturgefä)id&te unb 9taturpb^iIofo})^ie

berufen rourbe. §ier rourbe er bom Äönige bielfadj auSgejeicljnet, audj

geobelt. Ger ftarb b>d&betagt im ftaljre 1860, roegen feiner Seljrtätigfeit,

feines umfaffenben SBiffenS unb feiner aufridE)tigen gfrömmigfeit allgemein

bereit, roenn audj toon ber 2)?eb>jat)l ber SRaturforfdfjer als unroiffenfd&aflidjj

unb als 3Jtyftifer abgelehnt.

Site milbe, auSgeglidjene 5ßerfönKdb)Icit ift ©djubert über ben im Seben

gefächerten Stüter ju fteüen. hingegen fteljt er tljm ate gorfdjjer beträdjtlidE)

nadj. Slber eS märe berfe^lt, borum feine geiftige Sßebeutung ju leugnen.

6t ljät baS SSerbienft, bie ©ebanfen feiner Selker unb überhaupt ber

9iaturpIjilofo:bl>en in gemeinberftänblid&er gorm bargefteHt unb mit großem

Ccrfolge berbreitet ju b>ben. QcS gefdjob^ bieS burdE) eine fefyr auSgebeljnte

fd^riftftcHerift^e Sätigfeit, bie fidj auf bie berfdjiebenften ©ebiete erftredfte.

Ulan toerbanlt iljm Setyrbüd&er unb ©djttften aus aßen QtoeiQtn ber

9?aturroiffenfdjaften, naturtoljüofopljifdje, f>f^d^o!ogifd^e unb tljeologifdje

Söerle, Steifebefdjreibungen, Qugenbfd&riften, eine feljr intereffante Sluto=

biograpljie unb fogar einen Stoman foroie üftadjbidjtungen frembf|)rad)lid)er

poerifdjer Söerfe. 3für feine felbftänbigen gorfdjungen mar ifjm, äljnlidE)

roie SRtttcx, baS ©djeümgfdje $bentitätSgefefe StuSgangSpunft unb ^kl, b. Ij.

er rooHte bie ©efamtnatur, lebenbige roie tote, ate einljeitlid&en Organismus

begreifen. GcS lag iljm ob — roie er fia) einmal auSbrüdt —
,
„bie Siatur,

bie ganje ©djötofuug ber ©id£)tbarleit nidjt im einzelnen ©tüdfroerf, fonbern

ate ein göttlid) tooßenbeteS ©anjeS anaufdjauen." $nSbefonbere bemühte

er fidt> aufjuroeifen, bafe baSfelbe ©efefc im Seben ber organifd&en SBefen

roie im Sßlanetenfoftem Ijerrfdje. @r ftellte baljer — fd&on in feinem

©rftlingStoerf, ben „Slljnbungen einer allgemeinen ©efa)idf>te beS SebenS"—
SBetradfjtungen unb Berechnungen an über GcntfernungS» unb Umlaufs«

jaulen ber Planeten, bie Neigung ib^rer Sahnen unb Slajfen unb fefcte fie

ju Gcrfajemungen ber organifdjen Statut roie ju ben Sßerioben ber Gent»

roidfelung unb ber Äranffieiten in Sßejieljung. $m 3ufammenljang hiermit

befämpfte er — audfj toteber im ©inne ber Slaturp^ilofo^^ie — bie „faft

allgemein b^errfajenbe med^anifdb^e Slnfidb^t" bon ber Qcntfteb^ung beS SBelt*

alte aus Sltomen bermöge anjieb^enber unb abftofjenber Äräfte unb bamit

bie 8ef>re SierotonS. Sßeit über biefen, ber bie SBeltförper ju toter ÜJJaterie
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[alias SdUff öle romantltdjen fiattirforffter Bitter und

Ijetabgemürbigt Ijabe, ftcHt et Wepler, bei bem fic ttertfdjer SRaiur, alfo

befeelt, getoefen feien. %xeiliä) tonnten feine fogmogonifdjen ^Betrachtungen,

toeü meljr geahnt afe bureb, SRedmung ermiefett, ben SSeifaH ber gorfd&er

nidjt finben. SBirrTidje SSerbienfte Ijat et um bie ©eelenlet>re. §ier logen

iljm, unb jttior noct) ftärfet, alg eg bei Stüter ber gaH mar, bie rätfei*

haften (grfd&eittungen beg StcwmS, beg Siadjtmanbelng, ber efftofe, be«

#eHfef)ettg unb beg tterifdjeh Sütognetigmug am §erjen. ©ein SBetf

„8tnficf)t bon ber 9?ad^tfeite ber Sßaturmiffenfdjaft" unb anbere ©Triften,

in benen er berartige SBorgänge auf ©runb eineg umfoffenben £atfadjen=

materiafö unb oljne 3w^lfeno^c übernatürfiäjer Äräfte ate SBitlungen

beg fbtnbatfjifdjen Sfterbenfgftemg ju erflären fud&te, Ijaben im gehaltet

ber SRomantif IjödEifteg Sluffeljen erregt. ^nSbefonbere mirften fie anregenb

auf biele 2>id(jter mie Oc. X. 8L $offmann, ^uftinuS Äerner unb in ganj

befonberem SDlafje auf £einridj bon SHeift, ber in 3>teSben Schubert and)

toerfönlidj naljegetreten mar unb in feinem „Äätdjen bon ^eilbronn" bon

ber S3eeinfluffung burd& ben fwd&gefdjjäfcten 8rcunb unb Seljrer ein

bleibenbeö 3eu9n*3 abgelegt Ijat.

SBon ftugenb an Ijat ©d?ubert aufg Ijödjfte ©oetlje, ben SHdjter tüte

ben 9iaturforf<f>er, bemunbert. 3U einem berfönlid&en 3ufammcnf£tn

jtoiftfien beiben lam eg aber nur einmal, unb jtoar 1808 in Äartebab.

©oetlje jog ben jüngeren ÜWann, ber burdj feine ©djjriften fo biel Sfoffeljen

erregt Ijatte unb bon beffen „2U)nbungen" foeben ber jtoeite SSanb erfd&ienen

toar, in feine Umgebung unb liefe fid) faft täglid) bon iljm bortragen.

(Singeljenber alg ©oetlje in feinem Jagebud) berietet ©dfjubert hierüber,

befonbetg in einem erft bor wenigen $a§ren befannt gemorbenen ^Briefe

an ben Geologen Sluguft Äoetlje. SRadjbem er bon bem glücffidjen 3«foIIe

be« 3ufomwentreffen8 erjä^It Ijat, fäljrt er fort: ,,$a) bin faft täglidE) bei

©oetlje gemefen, unb er Ijat mit bem Iebenbigen ftntereffe eines Jüngling«

meinen gangen 2. Seil ftubiert. ©te aftronomifdjen Gcntbedungen Ijaben iljn

über äße ©rmartung feljr intereffiert. f>abe iljm täglidj bemonftrieren

müffen, ber alte grofee ©reig ijat begierig um alle« gefragt, fidb, nidjt

gefdjämt, n>o iljm etmag nodj llnbefannteg toar . . . 2>er Slbfdjieb mar

befonberS grofj unb fdjön! Sßie Ijat er mir gefagt, mo eg nidjt allein mir,

fonbern meiner ganjen 3«* fehlte, mieb, getrottet unb getoeigfagt, mag idj

leiften fönne unb mürbe. S)ie äRatljematiler unb Slemtonianer ^at er nie

leiben tonnen. Oer fd&reibt jefet feine ganje Obtif @a^ für ©afc gegen

Kemton. @g mar 33alfam in bie SBunbe feineg §affeg, bafe audE) baS

SReicb, ber Michanique Celeste feinem legten Sag fid^i nähert." 2)ie

9JHtteiIung ift für ©oet^e, beffen tiefe Slbneigung gegen ben grofeen

©nglänber unb bie materialiftifd^e 9?aturerHärung ja befannt ift, recf)t

bejeid^nenb. ÜRod) db.araftetifttfdjer ift fie abet füt ©d&ubett, bet gleich
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Sdjubert und Ihre Bezjejjupgep zu Goetfre Iulius Sdjlff

feinem Setter ©djetting ben SBert ber Sßaturbljilofobljte ftarf überfdjäfcte

unb neben 9letoion auä) Sablace, beffen unbergänglidje ,,§immel§medjanit'"

bamals nodj im @rffeinen begriffen mar, roiberlegt ju Ijaben glaubte.

$mmerljin ift nicb)t ju berfennen, baß ©cljubert bamatö auf ©oetlje einen

ftarfen ©inbruef gemalt Ijat. ©aS ftntereffe blieb audj auf bie 2>auer

lebenbig. 2)er große gurret beS geiftigen ©eutfdjjlanb berfolgte bie 6nt*

totcfelung be8 jüngeren auf bie 2tauer mit Anteilnahme. $n einem

SBriefe an Stnebel nennt et tljn ad)t $aljre fbäter „einen borjüglidfjen

2Ramt". $m ftaljre 1817 nimmt er bon iljm groben medlenburgifdEjen

©ranitS für feine Sammlungen entgegen, ©bäter aDerbingS mißbilligt

er bie meljr unb meljr Ijerbortretenbe Neigung ©dtmberts jur 2Rtjftif. ©o
äußert er fidj über ifm in einem — auerbingg niäjt jur SCbfenbung

gelangten — für ben SBotanifer 9lee§ bon Sfenbedt beftimmten ©dfjreiben

roie folgt: „Sludj bie 9?aä)t= unb ©d&attenfeite madjt uns SBetooljttero ber

Sidjjtfeite ettoa§ bange . . . ©ä)ubert§ 2lrt fann idj ntdjt lieben . . .

3Rid) lann niä)t8 trauriger madjen, als wenn i<$ jroifdjjen fd&ön erlannte

SBaljrljeit Irrtümer eingeflößten felje, bon benen fidj toeber begreifen läßt,

roie fie jufällig ober borfäfclidj baljerfommen."

©oetjje Ijatte, roie fdjon gefagt, mit ben SRomantifern ba8 $ntereffe

für bie außerorbentlidfjen ©eelenjuftänbe ober — roie fie eS rooljl nannten—
für ba§ irrationale im 3Renfdjen gemein. 9hm toar ©cljubert in noch

biel pljerem ©rabe unb in roeiterem Umfange afö SRitter Qcrforfdfjer unb

SSerfünber berartiger ©rfd)einungen. ©ollte er, bie8 borauSgefefct, nißt

auf ba8 ©djaffen be8 ©roßten ber beutfdjjen 2)idjter Ccinfluß geübt b^aben,

älmlidj toie bieS für feinen SBorgänger auf biefem ©ebiete gejeigt roorben

ift? 3um 9iaä)roei8 beffen fei auf bie Qcbifobe ber SBanberjaljre, bie bon

ÜHafarie Ijanbelt unb bie iljrer SBebeutung nadj meljr al8 Gcbifobe ift,

Ijingeroiefen. SWafarie, bie fdjon auf @rben ©elige, führt ein ©obbelleben

merfroürbigfter Art. $b> ftdjtbareS Stafejn, fo groß unb bebeutfam

es aud) in feinen SBirfungen ift, ift bodj nur bie geringere §älfte

ihrer Qcjiftenj, benn fie ift geiftig eine Art bon Sßlanet, b. Ij- ein ©lieb

unfereS ©onnenfoftemS. „@ie b^egt unb fd&aut e8 nid&t nur", fo brüdt

fidj ber Afttonom, ber lluge Äenner iljre8 Seelenlebens, au§, „nein, fie

madjt gleidjfam einen Seil beSfelben; fie fieljt fidj in jenen ljimmlifd)en

Streifen mit fortgejogen ... fie roanbelt feit ihrer SJtnbljeit um bie ©onne . .

.

in einer ©btrale, fidE) immer meljr bom SWittelbunlt entfernenb unb nadjj

ben äußeren Legionen Ijinlreifenb." S)abei b^aben ib^re inneren ©efidjte

bolle Realität, roie fidE) nadjträglidEj ^erauggeftellt b^at, benn fie habe im

3obialu8 ©eftirne gefajaut, „bon benen man am Gimmel nichts toahr»

nehmen fonnte ; e8 modE)ten bie bamal§ noä) unentbedtten fleinen 5ßlaneten

fein." @o toar alfo iljr ©d^auen bem ©ange ber ©ternfunbe borauSgeeilt.
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33efanntltd) Ijat ©oettye, um bem Sefer feines toei8l>eit8bolIen StlterSromanS

biefe „ät^crifd^e 3)id)tung" berftänblidjer ju maäjen, ifyt ein „terreftrtfd)e3

9ftär(t)en", mit bem toir an bie 3Baljlbertoanbtfd)aftett gemannt toerben,

gegenübergeftellt. OcS ift bieg bic @rjäl)lung bon ber bei UHontanS berg»

männifäjen Slrbeiten mittotrfenben ^ßerfon, toeldje „ganj tounberfame

@igenfd)aften unb einen ganj eigenen 33ejug auf alles Ijabe, toaS man
©eftein, SMneral, ja, toaS man überljaubt (Clement nennen fönne", unb

jtoat burä) Möge Smbfinbung oljne ben ©ebraudj bon SBünfäjelrute ober

Sßenbel. ÜRafarienS 93erfjältni8 jum Slufjerirbifd&en, jum ÄoSmifäjen, toirb

mithin als ein ©egenftüd tyingeftellt ju ben befannteren unb toeniger

feltenen Sejieljungett gleichfalls beborjugter, aber gröberer Statuten jum

Untetirbifcfyen. 2H8 Duellen ber „ät§erifä)en 2)tä)tung" toerben allgemein

bie ©äjriften älterer 3Jtyftifer unb inSbefonbere ©toebenborgS genannt,

©erartige (Sintoirfungen follen nidjt ganj geleugnet werben, aber in biel

ftärfetem 2J?afee bürften ©<fmbertfri)e Sluregungen ju ©tunbe liegen. $ur

83egrünbung biefer ftybotljefe, bie bisher noä) niemals aufgeteilt toorben

ift, bieHeid)t aber Siäjt in ein noä) ungelöfteS Stätfel ©oetljefäjer GcrfinbungS*

fünft bringen fann, fei barauf Ijingetotefen, bafj fid) Ijier, freilid) nad)

2)id)terart ins ©innliäje überfefct, ©d)ubertfd)e ©ebanfengänge — unb

jtoar foldje, bie ©oetlje tooljl befannt toaren — in auffaHenber Sßeife

toieberfinben. 2Jtofarie berförbert nämltd) baS naturbljilofobljifdje Qben=

titätSbrinjito, unb jtoar mit ber SBefdjränfung, in ber ©d)ubett eS für

ftreng betoeiSbar f)telt, b. t). bejogen auf bie im 5ßlanetarifd)en unb im

£>rganifd)en ljerrfd)enben ©efefee. Söer müfete nidjt an 9J?afarie benfen,

toenn er — um nur einen SluSfbtud) ©djubertS anjufütyren — in ben

„SHjnbungen" lieft: ,,©S mufc unS in bem Seben beS (ginjelnen baSfelbe

3eitmafe toieber begegnen, toaS toir in bem Seben beS SBeltatlS erfennen"?

©benfo ift es ein ©runbgebanfe ber ©d)ubertfd)en fiebere, ba& bie bei ber

SBorljerrfdjaft beS 93erftanbe8 jurüdgebrängten foSmifd)en SSejteljungen

beS $nbibibuumS in getoiffen erbeten ©eelenjuftänben jum SBetoufjtfein

gelangen. 93on foldjen erljöljten ©eelenjuftänben SRafarienS, bie ben

Uneingeweihten als $tanff>eitSfäne gelten, toirb un§ aber auöbiürflid)

berietet, ©o bürfte tootyl gelten, bafe otyne SlenntniS ber @d)ubertfd)en

©Triften ©oetlje bie merftoürbigfte ^rauengeftalt, ber er Unfterbliäjfeit

herliefen Ijat, nid)t gefäjaffen fjätte.

SRitter unb ©djubert finb meljr ju Sebjeiten als in ber ^olfle beamtet

toorben. SEßaS inäbefonbere bitter betrifft, fo toar bie Üragif feines

©efä)id8 mit feinem Sobe nid)t erfd)öbft. ©eine toidjtigften ©ntbedungeu

tourben anberen, befonberS auSlänbifdjeu S^f^e^n jugefdjrieben, unb erft

in ben legten ^ab,rjeb^nten ift nadjgetoiefen toorben, bafe er ju ben 33aljn=

brevem gehört unb ber beutfdjen 9?aturtoiffenfd)aft eb^re gemadjt Ijat ju
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einet 3ett, mo fie hinter bev ber Italiener, ^raujofen unb Qcnglänber

fonft ftart jurüdtrat. SBou @d)ubert ift ba§ ©leidje nidjt ju fagen. SSon

feinen bermeintlidjen Qcntbedungen Ijat leine ftanbgeljaltett, unb nur afö

fieljrer Ijat er um bie 9Gaturroiffenfd)aft SBerbienfte. $n ber ©efdjidjte

ber allgemeinen geiftigen ftultur Ijaben hingegen beibe ÜWänner — bor

allem burd) il>re berfönlid)e unb Ittcrortfct)c ©inroirfung auf bie SBrüber

©djlegel, auf Sied, 9lobali8, Äleift nnb anbere — bebeutenbe ©puren

Ijinterlaffen. SBer in ba8 $Berftänbni8 ber fo eigenartigen unb fo folge*

reid)en romantifd):maturbIjilofobb^fd)en 93eroegung ju Slnfang be8 19. $al?t=

b,unbert8 tiefer einbringen roiH, wirb baljer an Ujnen nidjt botübergeb,en

bürfen. 2lud) bci8 möge iljnen unbergeffen bleiben, bajj fie auf ben grofjen

SDieifter, beffengleid)en 2)eutfd)lanb feit^er nid)t hrieber gefeljen Ijat, an*

regenb unb befrudjtenb gerotrft unb feine rooljlmollenbe 3uf^mmun0
menigftenä jeitroeife gefunben b^aben.

Dr. Käte friedemann:

Von den drei Stufen des Sittlichen.

S)ie 3)reib,eit, in ber ftd) für ben 2Jienfd)en ba8 Seben auf fo bieten

feiner ©tufen gtiebert — bie brei 3>imenfionen be8 SRaume8, Stnfang,

3Kitte unb Qcnbe, ber triabifd)e SRIjtytfjmuS §egefö, ber breieinige ©Ott,

aller guten SMnge finb 2)rei — mir begegnen iljr bon Beuern, fobalb mir

e8 berfudjen, ba8 Sßfjänomen be8 ©ittlidjen afö ein fid) entroidelnbe8 in8

äuge ju faffen.

Äant unternahm e8, bie fjülle ber fittltd)en @rfd)einungen, bie inljalt»

lid) mit ben Sßölfern unb Reiten roedjfeln, auf eine einjige ftformel ju

bringen unb ben auf eine allgemeine ©efefclidjfeit geridjteten SBiUen jum

ÜHafjftab be8 ftttlid)en 2Berte8 $u mad)en. 2lber mit biefer formet mürbe

er ber 2Birflid)feit nidjt gered)t; benn ganj • abgefeljen babon, bafj e8

fittlid)e gforberungen gibt, bie fid) nur an ben ginjelnen roenben, unb bie

in einer SSerallgemeinerung nidjt einmal benfbar finb — wie bie SBoIation

be8 2J?önd)S —
, fo ift aud) mit bem SBiDen jur SSeraUgemeinerung nod)

garnid)t8 über ben SBert beffen auSgefagt, ba8 man ju beratlgemeinew

roünfd)t. SBarum follte j. 93. ber ©enüfjfing nid)t roollen, baj} fein $ed)t

auf ©enufe ein allgemeines SRed)t mürbe? 6r müßte fid) ja unbebingt

in einer SBelt, bie ben ©innengenufj im roeiteften ©inne afö bered)tigt

anerfennt, biel mobiler füllen, afö in einer fold)en, bie feinem Verlangen

©djranlen entgegenfefct.
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üe^ncn mir nun bie gormel ßontä ab, unb berfud)en h)it es, fittlid>

SSerte nadE) iljrem $ n Ij o 1 1 ju beftimmen, fo ergeben fid^ uns rein

erfaljrungSmäfjig brei Äategorien, bie bei allen med&felnben ftnljalten im

einzelnen, fotoeit fie bon befonberen geitumftänben abpngig finb, alles

umfaffen, toaS bie SKenfd&Ijeit bon jeljer als ftttltä), refpeftibe unfittltd)

bejetäjnet b>t.

Stuf ber erften, baS b>ifjt unterften ©tufe fteljt ber GcgoiSmuS. eine

ffirtTärung barüber, roaS unter biefem ^Begriff ju berfteb>n ift, fd&etnt fidj

ju erübrigen. Unb bodj foK fic, um jebeS 2ftij}berftänbni8 auSjufdjIiefjen,

gegeben toerben ; benn mir hjerben eS ftoäter mit einer Qcrfdjeinung ju tun

b>ben, bie leidet mit bem GcgotSmuS berroedjfelt werben tonnte, bie aber

im ttefften ©runbe etwas burdjauS anbeteS ift. — GcgoiSmuS bebeutet

bie S3efd)ränfung auf ben eigenen SebenSgenufe. 6er ift ein fid) SoStrennen

bon bem lebenbigen gufammenljang beS ©anjen unb eine 9Rüdffid)tttar)me

auf bie Umtoett nur in fotoeit, als bie Umtoelt bem ©injelnen bient.

Ofür ben auSgefproajenen ©goiften lann eS ft<$ in feinem SBerb>lten ju

Slnberen immer nur um einen Äontraft auf ©egenfeitigfett tyanbeln. Unb
größere SebenSjufammenljänge gar, toie etwa ber Staat, ejiftieren für tljn

überhaupt nur als ©dfwfeberbänbe für bie ftntereffen beS Qnbibibuum«.

©ie finb ein 9?otbet)elf, weil ber ginjelne attetn nid)t ftarf genug ift, feine

8lnfprüdfje an baS Seben ju behaupten (SRouffeauS „contract social" ift

ber JtypuS einer folgen ftaatlidjen ©runblage), unb fie finb entbrt)rlidj

für benjenigen, ber tatfädjlidj bie Äraft in fid) fpürt, fidj rüdfidjtSloS

gegen feine Umgebung burä)jufefcen.

2Bir fonftatierten alfo im GcgoiSmuS jtoei ÜKomente: einmal bie 3fo=

Iierung beS menfdjlicljen GcinjelWinenS, gegenüber bem 2ltt, bie Sltomifierung

beS Sebent — ber gludj Sujifer = StbamS — unb Weiterhin ben SBitten

jum ©enufo. 3>a{j ber GcgoiSmuS in fetner fraffeften gorm jemals als

fittlidj bewertet Worben Ware, baS Werben Woljl audfj bie eingefleifdjteften

Gcgoiften nidjt behaupten Wollen, ©ie mögen iQfmmoraliften fein, mögen

bie fittlidje gorberung überhaupt als GCIjimäre bejeidfmen, mögen laäjen

über foldje, bie naä) bem fragen, WaS iljre ^flidjt ift, unb ben ©tanbpunft

bertreten, ber Gctnjelne fönne garnidjts anbereS motten, als feinen ©enufe,

unb alles anbere fei nur ein Umweg ju biefem legten Gcnbjiel. 3>aS alles

mögen fie fagen; aber fie werben niemals behaupten motten, bafe fie mit

ber ©orge für iljr eigenes Söoljl als folgern eine fittlidje ©erpflidjtung

erfüllen.

S)aS eine ber beiben Momente — ftfolierung unb Stiftung beS SBtttenS

auf ©enufe — bie mir als mefentlidj für ben @goiSmuS lonftatierten, fällt

auf ber jmeiten ©tufe beS ©ittfia)en fort: 2>er Altruismus b^ebt bie

ftfolierung auf.
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(SS ift Iner bie Siebe bon einem edfjten Altruismus, bog Reifet bon

einem folgen, ber ntd&t aus SHugljett baS SBoIjl beS Anbeten berüdffid&tigt,

fonbern bei baS Söoljl beS Anbeten um beS Anberen hüllen fud^t.

§ier ergeben fid|j nun roieberum biei 2Rbgli<t)feiten beS SBerijaltenS

:

3unädjft ber ©tanbbunft ber abfohlten ©eredjtigfett, auf bem bie ©leidj»

bered&tigung AHer gelehrt unb anerfannt toirb. 68 ift bieS ebenfotoorjl

ber ©tanbbunft beS alten jübifajen SßrotoljetiSmuS mit feinen meffianifdfjen

Hoffnungen, bie fidf> auf ein jebem ba§ ©eine getoäljrleiftenbeS @emein*

roefen bejieljen, h>ie ber ©tanbbunft beS mobernen ©ojialiSmuS. darüber

fnnauS gefjt bie neue jübifd&e fiebere, bie Seljre (£fjrifti bon ber abfoluten

Siebe, bie baS Söoljl beS Anberen bem eigenen SBoljl borjieljt, unb bie

fidt) bis jur geinbeSliebe fteigert. llnb als ©ritteS erfdjeint bie inbifdje

Seb^re beS „Tat twam asi" — baS bift bu —, bie Seljre, bie ben Unterfdfjieb

ber $nbibibuen übertäubt aufgebt, für bie alles ©injelne in einer großen

Ottnljeit begriffen ift, fo baß idj für mein eigenes Söoljl forge, wenn ict)

baS SBoIjl ber Anberen berüdffidjtige. — S)iefe fiebere ift auef) bleute nod)

©emeingut Vieler, bie, mit ftarfer (SinfüljlungSfärngfeit begabt, roaljrljaft

in ben Anberen leben unb beren 3Bot)l unb Söefje tatfäd^Iidt) als it)r eigenes

mit erleben. Am fjäufigften erfahren h)ir biefen £rieb rooljl bei ber

berfönlid&en Siebe ju einem beftimmten ÜRenfd^en, mit bem wir eins ju

luerben ftreben. 9iur fteigert er ftdt> Euer bon ber ^bentifijierung bis jur

böHigen ®eIbft*Sßrei8gabe, Weil mir in ber $ßb>ntafte baS 2Bot)l beS

Anberen in biefem bereits berart genoffen fjaben, baß felbft ber lob uns

fein ju tjotjer (Entgelt bafür ju fein bünft.

2öa3 all biefen ©tanbbunften gemeinfam ift, baS ift ber Umftanb, baß

fie ben URenfdjen über bie SBefdjränfung auf fein eigenes $df) t)inauSt)eben,

baß fie feinen 93lidf weiten unb ifm in umfaffenbere SebenSjufammen*

fjänge fnneinftellen ; — alfo bem (Egoismus gegenüber ein entfdjiebener

gortfdjritt. An biefer ©teile bleiben unenblicfj biele 3Jlenfd(jen ftefjen.

gür fie befteljt baS einjige fittltdfje Problem barin: SBie bereinige id) meine

Anfbrüdje an baS Seben mit ben berechtigten Anfbrüdjen ber Anberen?

Unb bie fiöfung befteljt bei fojial embfinbenben 2Renfd|jen meift in einem

Äombromiß, inbem fie ein menig bon ibjeen eigenen Anfbrüdjen otofern,

bamit aud) ber Anbere bie feinigen $u beliebigen imftanbe fei.

Aber fo groß ber gortfebtitt beS Altruismus bem (Egoismus gegen»

über fein mag: ein SefcteS ift er ni<$t. 2>enn roenn wir einmal ben

£atfadf>en unerfd&rocfen ins ©efid&t feljen, fo muffen mir ju bem ©d&luß

gelangen, baß Altruismus roefentliä) in ber ©orge für ben (Egoismus

ber Anberen befteljt. Ob tdt) nun bie Anberen als bon mir getrennte

unb mir gleidjberedjtigte ftnbibibuen betraute, ob tdj mid) mit tfmen für

ibentifd) erfläre — immer ift baS lefcte 3icl bie 33efriebigung ifjrer SBc»
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bürfniffe unb baä Slbroeljren bc8 ßetbeS bon Urnen. 2lud) ber SBubbluSmug,

ber baS ganjc Seben berneint, nur um bo8 Seiben aufjuljeben, ift im

©tunbe ein OcubämoniämuS mit umgelegtem 9Sorjeid)en.

Stamit fömen mit nun ju bei brüten, — unb, fo roeit mir eS bleute

überblicfen fönnen, — Ijödjften ©tufe beä fittltd)en Sebent, auf ber bie

grage nad) 2Boc)l unb SBejje beS 9Kenfd)en überhaupt fd)roetgt, auf ber

nid)t alle 2>tnge nur baraufljin angefeljen roerben, inrotemett fie menfd)*

liefen Sßebürfniffen bienen, fonbern auf ber ber ÜHenfd) einem £ör)eren,

einem Überberfbnltdjen bient. SBir fönnten fie al§ bie ©tufe be§

„SrangberfonaliSmuS" bejeid)nen.

2Ba§ ift ein übertoerfönlidjer SBert? (Sin überberfbnlid)er SBert ift

ein fold)er, ber feinen SRafeftab in fid) felbft trögt, ber nid)t erft baburd)

roertbotl roirb, bafe er einem SBebürfniS bient. Unfere fo au§geftorod)en

fojial gerid)tete 3eit Ijat für berartige Söerte im Stilgemeinen nur ein

geringes SBerftänbniS unb betrad)tet fie leid)t al§ Chimären. 2)a8 Reifet,

fie betradjtet fie ofö ßbtmären, infofern fie felbftänbig ju fein be»

anfbrud)en. ®enn i&rem $nljalt nad) faQen bie übertoerfönlid)en SBcde

jum Seil mit ben berfönlid)en jufämmen.

§ierr)er gehören nun junädjft SBerte mie Äunft unb 2Biffenfd)aft. ©ie

bienen in i&rem 2lnfid)fein nid)t bem 2Jienfd)en, fonbern ber ÜDienfd) bient

i&nen. Söäre e8 anberS, märe ber SEBert bon Äunft unb 2Biffenfd)aft

banad) ju bemeffen, mie roeit fie ©lüds* ober CcrfenntniSbebürfniffe bc=

friebigen, bann müfete biejenige Äunft bie mertbollfte fein, bie bem Öe*

febmad ber 9Reiften entftorid)t; ba8 märe roobl alfo bie bon uns mit

bem fdjönen SBorte „Slitfd)" bejeidjnete. Unb in ber 2Biffenfd)aft mürbe

e8 fid) barum Ijanbeln, möglidjft populäre, leidjt fafelidje Gcrflärungö*

berfud)e für Probleme ju geben, bie möglid)ft eng mit ben Problemen

be8 „roirflid)en" b. b. toraftifd)en Sebent im 3ufammcn&att9 fte&ett. —
Seinen mir biefen ©tanbtounlt ab, mad)en mir bie SBenigen, bie „etroaä

batoon berfteben", jum 2Rafeftab be§ SöerteS, fo bemegen mir un§ in einem

3itfel; benn bie roenigen erleud)teten ©eifter finb bieg eben baburd), baß

fie fäbig finb, roaljre SBerte ju erfennen. 3f°lgua) tonnen biefe SBertc

nid)t erft in ifmen' felbft, jur SBefriebigung iljter SSebürfniffe, entfielen.

2)er roaljre 2)ienft an Äunft unb 3Biffenfd)aft ift ein ftrenger ®ienft,

ber Gcntbe&rungen jeber 2lrt auferlegt, ber foroo&l Sßrofttjagb mie aud)

SRu&mbegierbe berurteilt, ber bon bemjemgen, ber fid) i&m roei&t, berlangt,

bafe er, unbeftod)en bon 9J?obe unb Qfffeft, nur einjig unb allein bem

bient, mag er für roa&r unb fd)ön erfennt. ©binoja, ber fein SBerf or)ne

feinen ÜRamen erfd)einen liefe, bamit feine SBabrbeit unbeeinflußt bon

^arteiljafj ober *©unft anerfannt merbe, unb ber lieber ©rillen fdjliff,

als bafj er auf einem Sebrftu&l fid) ju ßonjeffionen berftanben fyüttc,
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toitb baS etoig leud)tenbe Bilb beS felbftlofen gotfdjetS fein. Unb auf

bcr anbeten ©ehe grüfjen uns jene Dielen SRamenlofen, bie bie geroalrigen

2)ome beS ÜRittelalterS ettidjteten, unb bie auf iljten Ijbdjften ©pifcen

giguten Ijinftetlten, bie fein Sluge je ju fefyen beftimmt toax, bie aber in

jebemiljrer Seile SSoHenbung atmeten. 2>enn fie toaren, biefe ®djö:bfungen>

gletdb>tel ob jemanb ©enufj babon blatte ober nidjt.

SDStt gefjen weiter auf ber ©fala bet überberfönlidjen SBerte unb et*

fäffen bie Begriffe: Nation, Baterlanb, ©taat. — Sludj bet Slltruift fennt

fie; abet füt tljn finb e§ nut ©ammelnamen, bie eine ungefaßt gletdj*

artig befdjaffene ©tubbe bon Wenfdjen umfaßt. Unb nun fteljt et bot

bem feltfamen ^Jljänomen: SBie fommt eS, baß ein SRenfd), bet niemals

baju beteit roäte, fein Seben füt eine beftimmte Slnjaljl bon $nbibibuen

ju obfern, eS fteubig Ijinhnrft, wenn e§ gilt, baS SBatetlanb ju fdurmen.

©oUte fid) fjier nidjt bod; ein überberfönlidjeS offenbaren, beffen Organ

ber Qcin$elne ift, bem et bient? ©ine Qbee, bie fid) berförbert, unb bie

in iljrer Berförberung toieberum SBerte realifiert, bie ber Qcinjelne allein $u

realifteren nidjt imftanbe märe? QcS fei Ijier auf bie Sßlatonifdje Sluf*

faffung beS ©taateS bermiefen, beffen lefeteS Qid eS ift, bie $bee beS

©uten ju berhrirflidjen.

fernere SBerte, bie foluoljl im fojialen roie im überberfönlidjem ©inne

gebeutet toerben fönnen, finb bie berfäjiebenen QcmanjtbationSbefttebungen:

(gmanjUmtion bet %xau, beS ^JtoletatiatS, bet $uben. §iet fann ein*

mal nut bet ©efidjtSbunft geltenb gemadjt metben, bafj eine beftimmte

2Renfäjengtubbe Bebütfniffe entroidelt b>t, bie unbeftiebigt ju laffen bie

©efellfdjaft fein 9^edt)t beftfet. 916er ebenfotooljl fönnen mit bie ftrage fo

fteilen : SBitb burd) baS fjreimerben biefet bisset gebunbenen Sfräfte ein

neuet Äultuttoett tealifiett, unb roeldjer?

@o toeit b>nbelte eS fid) um SBerte, bie infjaltlid) mit benen beS

Sllttuiften jufammcnfielen, unb bie fid; bon jenen nut fnnfidjtlidj ber

berfdjiebenen Beurteilung beffen, ibaS eben ttyren toaljren SBert auSmaäjt,

unterfdjieben. Slber eS gibt aud) foldje, bie fid; foluoljl bem Qcgoiften toie

audj bem Slltruiften grunbfätjlidj berfdjliefjen, bie aud; ber Slltruift bon

feinem ©tanbbunft aus eigentlid) nidjt anerfennen fann, unb bie, roo er

eS trofcbem ju tun fdjeint, in einet ©djidrt feine« SBefenS fteden, in bet

bie ttabitioneU überfommenen SBerte, benen feine tiefere eigene Überzeugung

jugrunbe liegt, rubren.

Wien boran ftefjt b>t ber Begriff bet gfjre, ben jebet galftaff naturgemäß

als £orb>it bejeidmen muß. ©te
. nüfct feinem, toebet uns felbft, nod)

Slnbeten; fie fdjabet uns im ©egenteil, menn fie uns bewegt, um iljtet*

millen einet betlotenen ©adje ju bienen. Unb bodb. b>t fie als Q[mbetatib

in bielen laufeuben gelebt, boa) fanf um if)rettoiQen bet ©olbat tot neben
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bct galjne nicbcr, bte er nid&t foffen tooHtc, unb bic @blen bon Xtyxmo*

bbjtä ftarben füt fic ben §elbentob. ©te obferten fid) für bic Ocljre ber

Station; ober roofür fic fidj aueb, geopfert Rotten, — ba§ Dbfer felbft ge*

b,brt ju jenen überberförtlichen SBerten, bie rtid&t erft burd& fernere Qtozde

geheiligt loerben müffen. SBir betbunbern ben fidfj Dbfernben, gletdjbiel

ob feine ©aä)e bte unfrige ift ober nidjt, ebenfo tute un3 roaljre §etjen§gütc

fd&ön erfd&eint, aud& fco fie un§ nidjt jugute fommt, unb roo ber, auf ben fie

fi<$ ridfjtet, ib^rer nidjt roert ift.

@inc onbere, ntd&t au§ ber fojiolen (Stint
1

ableitbare gorberung ift bic

ber 2BaIjrb>fiigleit. SBoljer ftommt fie? 2)enn nid&t immer fdE>abet bic

8üge onberen SWenfdDen, unb nidjt immer ift fie ein 3eid£)en Don f$cig^eit.—
2)afj fie juroeilen bo, too fie mit anberen fittlid^ert gorberungen in fionflift

gerät, biefen toeidfjen mufj> baj} h)ir j. 93. unbebenflieb, eine fleine Süge au8=

fbredjen toürben, um ein üttenfdjenleben ju retten, fbridjt nid&t gegen bie

Sotfad^e, bafj ber $mberattb als fold&er befteljt, unb bafe er nur im §Iu§=

naljmefaH als aufgehoben erfdjjeint.

Söir fommen enblic§ ju einem überberfönlidjen SBcrt, ber ber aüerberfön*

lidjfte ju fein fdjetnt, ja, ber nidfjt feiten an bem, ber tljn ju reafificren ftrebt,

al8 ©goiSmuS bejeidjmet toirb. (£8 ift ber SBert ber menfd)lidf)en Sßerfönüdj*

feit ate fold&er.

2>ajj ber 2WenfdE) alle Äräfte, bie iljm bie Statur gab, ju einem

b>rmonifdjen ©anjen bereine, bafj er au§ bem (Ojaoä einen ÄoSmoä

fd&affe, für}, bajj er ben Stoljftoff, ber ib,m überliefert tourbc, jum Äunft=

hjerf umbtlbe — bic Äalofagatljie beä ©rieajen —, um biefe§ ftbeals

teilten I>at fdjon SDtandjer baä ©lüd Slnbcrcr geobfert, toemt er fidj aus

33erl)ältniffen frei madjte, in benen e3 nidjt ju bertotrflid&en mar; aber

er b>t ba, too ba8 «Streben edf)t toar, audj ebenfo ba§ eigene ©lücf brei8=

gegeben. Stenn bie S3ertoirflid)ung biefeg ftbeals bedangt ftrenge

93änbigung unferer triebe, unb bie ©ntfagung bon 2)tandf>em, ba§ fitb,

ber naä) Suft ftrebcnbe Stltruift unbebenflid; gönnt, fotoeit fein Suftftreben

nidjt mit bem ber Ruberen in Stonflidt gerät. — @3 Ijanbelt fidj in

biefem gfalle nidjt barum, ba§ meine 5ßerfönliä)feit fid^i entfalte unb

geftaltc, fonbern bafj cs( bie ^ßerfönlidjfeit tue, nur bafj bie meine für

midE) baä näd^fte Objeft §nr 9Scrmirfli(b,ung biefeg Qbeafö ift. gür ben

©rjieb^er beb^nt fid) biefe gwterung bann naturgemäß auä) auf Slnbere

aus, mie e8 übertäubt ate ein Slltrutömug höherer Strt ju bejeidjnen

märe, bie magren SBerte nid^t nur in un3, fonbern audf> in Anberen

ju förbern.

SBa§ alfo baö $beal beS 9tuö6auenö ber ^erfönlidjfeit ganj ftarf bon

ben ftklm be8 ©goiften trennt, ift einmal, bafj c§ fiä) b,icr nid^t nur um
bie eigene Sßerfönltdjfeit, fonbern um bie $ßerfönlid£)feit fd^lc(b,tb,in Ijanbelt,
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unb jtoeitenS, bafj bic grogc nad) ber bei biefer SluSgeftaltung emtofunbenen

Suft gegenftanbSloS mirb gegenübet bem SBefcujjtfein, auf biefe SCßetfc

feine SBeftimmung ju erfüllen. 2lud) baS „ehnge ©eelenheil", baS ber

fromme anftrebt, ift ntd)t nur ein ©treben nad) enuger Suft, fonbern

baS fingen um ein ©ottgetoollteS.

2)afj bie SluSgeftaltung ber ^etfönlid)leit eine fittlidje gforbetung
ift, ganj unabhängig babon, n>a§ eine fold)e ^3erfönlid)fett Stnberen nüfct

ober fd)abet, bafj baS ©ein beS 3ftenfd)en mehr bebeutet als feine

Seiftungen — ift bleute red)t ftatf in 93ergeffenb>tt geraten. SBie oft lieft

man 3. 83. in ©ejug auf ÜJienfäjen — befonberS auf grauen —, bie leinen

©inn für berfönlid)e SBürbe b^aben, bie fid) an jeben erften SBeften h>eg*

werfen ober fid) an ben SDteiftbietenben berlaufen: 2)08 ginge leinen

etloaS an; bie SBetreffenbe fei nid)t bösartig, fie fd)abe niemanbem, —
alles übrige fei iljre toerfönlid)e ©efd)macffad)e. $a, nid)t feiten »erben

fold)e 2Henfd)en fogar bon benen beneibet, benen eine gute Qtrjiehung nad)

biefer Ütfd)tung b^in b>mmenbe ftnfrinfte mitgegeben Ijat. SDtan tonne baS

nun einmal nidjt, Ijetfjt eS ; aber jene Slnberen gärten bod) biel mehr bon

ihrem Seben. — 9?ad) einer 3?it, in ber jebeS SBetb, baS ohne ftanbeS*

amtlidje ©anftionierung Äinber jeugte, berad)iet tourbe, ha* fid) im

©egenfafe baju bleute eine Sajheit breit gemad)t, bie übertäubt leine

anberen als fojiale ftmtoeratibe meljt anerlennt, unb bie alle« übrige

bem berfönlidjen ©efdjmad überläjjt. — Ob jeber beliebige baju berufen

fei, ber (£ r 3 i e h e r feines ÜRädjften ju fein, ift loieber eine anbere ^xaQt.

3Bir ^aben niö)t baS 5Red)t, jebem Slnberen ohne meitereS unfere SWeinung

aufjubrängen, aber mir fönnen SBerturteile befifcen unb an ihnen ben

ÜBert ber 3Jienfd)en meffen. 2lud) hier ift nid)t gefagt, bafj gehnffe

Umftänbe unfer Urteil nid)t milbern fönnen; aber um bon ber iDHtteUage

abjuloetdjen, mufe bem Sßenbel junäd)ft einmal bie iDHttellage gegeben fein.

fragen mir uns nun, morauf fold)e untoerfönltdjen ober übertoerfönlid)en

$mtoeratibe, bie uns erfahrungsgemäß gegeben finb, beuten, fo geraten

mir in eine gehnffe Verlegenheit. Egoismus unb SlltruiSmuS laffen fid)

reftlos aus ber natürlid)en SBelt, bem 93ereid) ber 9laturmiffenfd)aft, er»

fjären. ©elbft bei ben Sieren finben fid) ja fd)on, toie Ärabatfin nad)*

toieS, fojiale ^nftinfte, bie auf gegenfeitigen @d)ufc, auf gegenfeitige §ilfe

hintoeifen. $>er überberfönlid)e SEßert aber ift auSfä)Iiepd)eS Eigentum

beS 2Henfd)en, unb er meift auf einen gufammenhang ber 2>inge, ber

md)t ohne weiteres in unferem gefellfd)aftlid)en Seben gegeben ift.

9JJan tonnte fid) hier mit bem §inh>eiS auf einen „93ebeutungSh>anbeI"

jufrieben geben unb fid) barauf berufen, bafj, mie bie Äunft junäd)ft

einem rein toraftifd)en SßebürfniS biente unb erft fbäter felbftänbigen SEBert

getoann, fo fid) jeber überberfönlid)e SBert aus einem Slu^mert enttoicfelt
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tyabe. Slber bomtt ift eigeutlid) nur ein ftaltum fonftatiert, nidjt aber

erflärt, loarum benn nun bie (Sntmidehmg ben 2öeg bom Sßerfönlidjen

jum überberfönlidjen etngefdjlagen l>at, unb Was bas Überberfönlidjc

legten ©runbeS ift. $ier fdjeint bod) bic naturalifttfdje ßrflärung ju

berfagen unb bie äfietabljijfil ber einjig möglidje 9Beg ju fein. Ob mir

uns bic überberfönltdjen ftmberattbe als gorbeturtgert eines überberfön*

lidjen ©eifteS — eines ©otteS — an uns botjufteHen §aben, ob Wir burdj

fie ein ©öttlidjeS im Beben berWirflidjen follen, ob bie ©ottljeit felbft fidj

in iljnen — im ©inne Tegels — entwidelt, ober ob mir — rote est

3fedjner leljrt — Organe am Seibe eines 2Belt*$d)S finb unb beffen 3iele

burdj unfer £un förbern, ob wir enblidj jene überberfönlidjen SBerte als

ftbeen im tolatonifdjen ©inne auffaffen — ,
gleidjbtel, fie leben im 33e*

Wufetfeiu ber sJJieitfdjI)ett unb bedangen gebieterifd) nad) SBerWirllidmng.

QcS märe aber töridjt, eine beftimmte metabb^fiid&e Uberjeugung als 33or*

auSfe^ung für bie 33ermirflidjung unberfönlidjer SBerte ju boftulieren. SBir

fönnen ntdjt fagen: 3«crft müffen mir babon überjeugt fein, bafj ber SBiHe

eines ©otteS ejifiiert, unb bann roerben mir beffen gorberungen ju erfüllen

ftreben. Ober: 3uetf* mufj iä) miffen, ob mein ftd) unfterblid) unb ba§u

beftimmt ift, fuf) in ©migfeit fortjuentmideln, elje icb, in ber StuSgeftaltung

meiner Sßerfönlidjfeit ein abfoluteS Qbeal ju erbliden bermag. — Stuf biefe

Söeife mürben gar 33tele nie baau gelangen, bie Ijödrften aftenfdjljeitSsiele ju

berroirrTtd&en. $>enn bie ©febfis untergräbt je länger je meljr unfer ganjeS

Seben, unb mer ba Warten rooHte, bis er feften ©runb gelegt, ber mürbe bleute

niemals baju fommen, ein §au8 ju bauen. ©emif} ift es nidjt ratfam, ein

©ebäube mit bem 2)adj ju beginnen. Slber menn uns bic @r,iftenj beä

2)adjeS nun unmittelbar geWifj märe, follten mir bann ntä)t beredjtigt fein,

bon ber Cjiftenj beS SadjeS auf ben ©runb ä« f^liefeen, ber cS trägt? —
9Bem bie überberfönlidjen SBerte in iljrer SRealität als bie Ijöd&ften uns be«

lannten Söerte unmittelbar geroijj finb, ber Wirb entmeber bon ib^nen auf ben

überberfönlid&en ©eift fd&liefjen, ber fie in fid) trägt, ober biefe Sßertc Werben

iljm felbft ein SDietabljljfifdjeS fein, baS in unfere SBelt hineinragt unb tljr

SBert unb 33ebeutung gibt. — @S bebarf jum ©lauben an fie feiner be*

ftimmter religiöfcr Sßorftellungen, meil fie felbft bon religiöfer 2lrt finb. 3>enn

fie Werben aud) bemjenigen, ber ben ©lauben an einen ber 9Henfd)Ijeü b^elfenben

unb iljre SSebürfniffe befriebigenben ©ott berloren Ijat, ben ©lauben an ein

©bttltd&eS geroäljrleiften, baS ben SDienfdjen jum 3)ienfte berbffidjtet unb i&n

baburdj bon ber Sßefd&ränltljeit auf fein eigenes SBoljl unb SBelje erlöft. 9BaS

biefes ©öttliä^e mit uns borljat, menn mir unfer jefctgeS Seben bcenbet ^aben,

baS müffen mir if>m überlaffcn. SBir haben nur bereit ju fein. — S)er ©ott,

Wie iljn bie SSibel lennt, ift nodj ber ©ott beS Altruismus, über ilw b,in*

aus ragt bie ©ottljeit, in bereit ©ienft mir fteljen, o^ne Sob,n bafür ju begehren.
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2Bir Ijaben Iner bie bret ©tufen beS ©ittliefjeu: (Egoismus, SlltrutSmuS

unb JranSberfonaliSmuS aufgeteilt, als ob fie fidj djronologifdj aus einanber

entmidelt Rotten. 3)a8 aber ift niefjt fo ju berfteljcn, als fei <mf jeber biefer

©rufen nur ein einjiger SbbuS realifiert, als Ijabe eS juerft nur (Sgoiften,

fobonn nur Slltruiften unb enbliä) nur 2)iener be§ Ü6erj)erfönliä)en gegeben,

ober als fei bieg ein für bie 3ufunft erh>ünfä)teS 3'^- $ene ©ntftridlung

ber 3Berte aus einanber bebeutete meljr eine Söertffala, als einen jeitlid)en

Slblouf. ©S Ijat immer Gcgoiften gegeben unb mirb fie borauSftdjtliä) immer

geben. 2>er roaljre SlltruiSmuS mar ftets nur baS Eigentum einer Heinen

Qafjil, unb bie S)iener am überberfönlidjen merben fid) fidjerlid) md)t rabibe

bewehren, ja fie maren unberfennbar in früheren 3eiten ftärfer bertreten,

als fte eS gerabe bleute finb. — Unb ebenfo hrie bie einjelnen Styben neben»

einanber ftetyen, freujen fie fid) aud) nid)t feiten im gleiten ^nbibibuum.

$ier finb bie feltfamften Kombinationen möglid), unb jumetleu finbet man
9JJenfd)en mit egoiftifdjer Veranlagung, bie bie ©rufe beS 2UtruiSmu3 über»

fbringen unb unmittelbar jum ©ienfte am tiberberfönlidjen gelangen.

Stud^ ift eS nid)t ju hmnfdjen, bafj eine Ijöljere ©rufe ber fittlid)en dnU
roitflung bie borljergeljenbe böHig aufgebe. 2>er 9Henfd) ift feinem Äörber

nad) aus ben ßlementen beS Sßflanjen* unb JierreidjS emborgeroad)fen unb

fann biefe feine §erfunft nidjt berleugnen, oljne bie Söurjeln feines ©afeinS

abzugraben, ©ets mirb er genötigt fein, für fein eigenes SBoljl ju mirfen,

unb ftets »erben bie ÜJienfd)en $u gegenfeitiger §ilfe auf einanber angemiefen

fein unb foflen einanber tragen nnb ftüfcen, too fie eS bermögen. SRur follen

fie miffen, bafe fie bamit nod) nid)t baS §öd)fte erfüllt fyaben, baS fie als

ÜDtenfdjen ju erfüllen berufen finb; (Ijier murjelt mol)I 9?iefcfd)eS ftarfeObbo»

fition gegen bie SWoral, bie für i^n mit SlltruiSmuS*a)ioral tbenrifd) mar);

fie foHen miffen, bafj eS gilt eine SBelt ju finben— ober aufjubauen —, beren

Söerte jenfeitS bon Suft unb llnluft rourjeln, unb eS foH i^nen flar merben,

bafe ber ©enufj baburd) um nid)ts ebler mirb, bafj ber Slnbere ftatt meiner

fidj an iljm erfreut.
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2)ie bornüegenb brafttfdje SBerftanbeSfultur ©urotoaS Ijat als eine tyrer

cf>arafterifttfd)en <£rfdE)eimmgen bie ©ttfettierung beS ©eifteS Ijerborgebradjt.

SJHKtariSmuS, ©ojialiStnuS, ftnbuftrialiSmuS forbern audj im berfönlid)en

unb geiftigen Seben SRebujierung bet inbtbtbualifttfd&en ÜJJerfmale auf

einen generellen Zt)p. ©o ift man ju ben ©djlagroortbegrtffen gefommen,

bie im SlKgemeinen eminent praftifdE) (für rafdje Orientierung), im SBe=

fonberen jebodE) ber Job ber geiftigen Siüancen finb. 9?ad) bem SluSfbrudj

eines belannten ^Sfjilofobljen Reifet im ©eifte leben „Siüancen erleben".

$n biefem ©inne ift bie brafrifdje SBegriffSbilbung, bie gegenüber brimitiber

SBegriffSunflarljeit mit ©tolj auf iljre aufflärenbe 2>eutlidjfeit bodf>t, eine

Äulturbarbarei — eine SBarbarei aüerbingS, bie nidjt nur, nrie ber

franjöftfdjje Sßljilofotolj SBergfon glauben madjen min, ben beutfcfyen 3C'*S

genoffen, fonbern ber ganjen fabitaliftifd&en ©eiftigfeit, alfo befonberS audj

bem SlmerifaniSmuS, eigen ift.

SBenn biefe SBegriffSbarbarei bifferenjierteren Gcrfd&einungen gegenüber

ftets berfagt, fo ift baS Problem ©trin bb er g ein befonberS ausgeprägter

ftaH. 2>te IjoffnungSlofe §ilfIofigfeit, mit ber bie öffentlidjfeit biefem

3)iä)ter« unb ©überleben gegenüberfteljt, ift ein Ieud£)tenbeS SBeifbiel ber

Unjulänglid^leit ber brafttfdjen SSegriffSbilbung. SBalb Ijeifjt eS: „©trinbberg,

ber ttybifdje jerriffene ÜKenfd) unferer 3eit", ^nlb „©trinbberg, ber grauen»

Raffer", balb „©trinbberg, ber 9iad)folger ©luebenborgS", balb „©trinbberg,

ber unerfdjrodene Sefenner". Einmal mirb bem ©d&toeben baS Stilett

„SDltjftifer" aufgeflebt, ein anbereS ÜM Ijeifjt er „9laturalift" unb ein

britteS 9KaI fbridjt man bom „Vorgänger beS ©jbrefftomSmuS". Slber

baS 2Befentlicf)e ift, bafe alle biefe ©tifette ntdjt ftimmen, bureb, loeldje man
fid) fonft fo leidet im ©eifteSleben unferer $eit ju orientieren bermag.

2BäIjrenb man fonft bie ^Begriffe Einnimmt, nrie fie finb, ift man Ijier auf

©abritt unb Sritt genötigt ju fragen; „2öaS ift SWbftif ?" „2BaS ift Natura»

liSmuS?" „SBaS ift SlnttfeminiSmuS?" etc.

Sie SBaljrljeit ift, bafj ©trinbberg feines bon all biefem ift, weil er

alles in einem b'e fonberen ©inne ift. £)iefer „befonbere ©inn" gerabe, auf

ben eS anfommt, ift inbibibuoliftifd), unb inbibibueüeS Seben läfjt fid) ntdjt

finregiftrieren. (£S bedangt Vertiefung, Stnerfennung bon berfönlidjer

ffreiljett, ju melier 2JHlitariSmuS, $nbuftrialtSmuS unb bor allem ©ojia=

liSmuS, ber mit feiner äußeren greiljeit alle innere greiljeit tötet, fo toenig

geneigt finb. @S ift baljer ein befonberS anerlennenSmerteS S^eftreben beS
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berbienftboHen Seiterg ber $?antgefellf(b>ft, ^rofeffor 3>t. 2lrtl>ur

Siebert, ba& er c8 in feiner foeben in ber „©ammlung Goüignon"

erfd&ienenen Slrbeit über Sluguft ©trinbberg unternimmt, feine

Ätunft in ben Stammen einer SBeltanfttjauung einjubauen, bie in iljrer

inbitotbualiftifdfjen Prägung einmalig, in tljrer metapljtyfifdfjen SSeranferung

bie SBiebergeburt uretoiger ©egenfäfclidjfeiten unb be8 SBctfud^cS, fie ju

berföljnen, ift.

Staunt jemanb, roie gerabe Slrtljur Siebert, ber Sßljilofoplj ber Slntitljefe,

ift baju berufen, in bie antttljetifttjen Formulierungen ©trinbbergfd&er

SBeltanfdjauung einjubringen. S)ie anttnomifdje ©truftur aüe3 ©eienbeu,

bor melier ber ©urdjfdjnittstfopf (im beften gaue) mit einem „ftgnora*

bimuS" fteljt (nämlidj, roenn er fie überhaupt erbltdt), ift e8 gerabe, bie

beiben Siaturen ben Slnfporn be8 ungeftümen 5Borroärt§benfen§ erteilt.

SBäljrenb 2lrtl}ur Siebert fdjarfflingig, afe ein geübter Operateur am
begrifftidjen ©einSlompIej, bem Söefen ber QcrfdjemungSroelt juleibe gcl)t,

berennt ©trinbberg mit bem Reiften Temperament be§ ©idjterS bie fonfrete

©einStoelt, unb erft, roenn er fiä) an tljren 2öiberfprüd(jen blutig geftofcen

Ijat unb in i^ren ©egenfäfcen bertotdelt ift, berfudfjt er, fia) mit füljlem

unb pljantafttfdjem SBerftanbe au§ bem SBirrfal ju erretten. 9iidf)t atö

bebuftiber Sßljilofoplj betrautet er bie SBelt, — fonbern berftridt in bie

SRaterie, in unmittelbarer 9töb> ber flaffenben Sftiffe, bor benen feine

©eele jurücffdjaubert. (Sr glaubt, blüljeubeS Seben ju paden, unb parft

überall Slntitljetif. @S ift feffelnb unb lebjreidfj jugleidfj, roie Hrtljur

Siebert in feinem $retfd)ritt (audj b^ier 3)retfdjritt!) baS innerfte SBefen

be§ norbifdjen SidfjterS entfaltet, ju bem iljn — nidjt aus 3ufall — fei*

$aljren eine auffaUenbe SBorliebe tyingejogen Ijat. $m befonberen ift er

beftrebt, bie literartfdje 3Ketb>be bon bem unerträglichen SRelatibiämuS ju

befreien, ber ba§ SWerfmal einer blofc hiftorifdjen unb biograpljtfdj

geridjteten Unterfmijung bilbet.' ©eine 9Jtetb>be fteHt fidj bielmeb^r auf

bie (SrfenntniS unb §erau8arbeitung ber reinen ©eftalt unb be8 jett*

überlegenen ©tnne§ unb ©etjalteS eine§ StunftroerfeS ein. 2)em Ijiftortfa>

btograplüfdjen ©tanbpunft beS 9ftenfdjlid)=©ebunbenen unb .geitlid&en ftellt

er ben ©efid&tSpunft be§ @roigen gegenüber, ©o bereitet er ben ©oben

für eine ©etradjtung bor, bie auf ba8 SBefentlidje geljt, unb feine 9Jietb>be

toerbient ba^er ben tarnen einer Hterarptjtlofoplufdjen, ober, roenn ber

SluSbrud in Slnleljnung an anbere Seftrebungen biefer Slrt geftattet ift,

einer „literareibetifdjen". @8 ift an ber 3ett, bafj audf) unfere literar*

Ijtftorifdje ftorfdfwng, bie fidt) meljr unb meljr in ber ©adgaffe einer

fpielerifdfjen SuruStoiffenfdjaft berliert, audfj tljrerfeitS au8 ber gefd^idbit8'

metfjobifdfjen SBenbung, bie fidj bleute an ben Stamen ©pengier b^eftet,

enblia) einmal Seiten jieb^t! Qn alter ©eifteSroiffeitfdjaft gilt ber @rnft
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ber @ad)e unb bcrcn ©efefce, bie notroenbigen SBebingungen beS Qcntfteb>nä unb

bie SRcoIifotion eines tbecCcn @eb>It3 meljr, als ber 93er gleid) toon©toffen,

©tilarten unb fernen, bcr rooljl für naturroiffenfct)aftltd)e 2)t3jtbttnen bon

^öd^fter 33ebeutung fein mag, aber in ben ni$tembirifd)en ©ebieten, unb
ftoejiett in bcr Siteratur, fo berljeerenbe Qcrfdjeinungen Ijerborruft, roie c8

bie fortcb>örtlid) geworbene „Siteraturjoologte" eine« 9ttar, ßod) ift.

©in 2Bort nod) über ben befonberen %aü\ (£8 ift ba3 $Borjüglid)e

biefeS ©trinbbergbud)eö, ba8 uns ^rofeffor Siebert gegeben b>t, bafe eS

in ber güHe ber ©trmbbergltteratur jum erften ÜWale SBefenäjügen beä

2)td)ter3 jutiefft na^efommt. 2)ie neue 3J}etljobe, bie fid) aud) auf anbeten

©ebieten 33al)n brid)t, itiÜQt tyw bte erften grüdjte. 3Ba§ Siebert über

ben SßeffimtSmuS ©trinbbergS (©. 102), über bie ©tatif feiner ©eftalten

(@. 94) unb feine SRefignation (©. 39, 104) fagt, ift Don bleibenber

33ebeutung

!

Rudolf Hlper$:

Gedanken zur Gegenwart.

9ieue ©eiftc§rid)tungen entfielen au§ bem 2öed)fel ber natürlichen

93erljältniffe, wenn nid)t etwa ein ©enic mit fixerem ©efüljl bie §u*

fünftige Sinie borljer jeidjnet unb beftimntt. —
gür bic ©egenhmrt gilt erftereä.

SBeltbetoegenbe (Sreigniffe Ijaben bie bergangene $eit burdjtobt, bte

2Renfd)en jahrelang in Sltem gehalten, tcilroeife fogar in eine geroiffe 93e=

hmfjtloftgfeü betfefct. 2)ie golgeerfdjeinungen finb: jertrümmerte Staaten,

ajlifjftnrtfcfjaft, SKenfdjenelenb, finfenbe Äultur, mit wenig SBorten

materielle unb geifttge SBerfommenljeit. ®arauf bilbet fid) unfere 3utunft.

2lngefid)t3 biefer berntd)tenben 3BaljrI>eit märe jur SBerjtoeiflung nur

ein ©d)ritt, jumal e8 aud) bleute nod) immer md)t an bunflcn SBolfen,

an unerfreulichen, nieberbrüdenben S)ingcn feljlt. Slber man erftide b>rj=

b>ft jeben SßeffimiSmug.

„Säftcrt nid)t bie 3eit, bie reine! ©d)mä$t il>r fie, fo fd)mäljt iljr

eud)! 2)enn eS ift bie geh bem meinen, unbefdjrieb'nen Statte gleid).

2)a§ Sßatoter ift oljne SDtofel, bod) bie ©d)rift barauf feib iljr! SBenn bie

©djrtft nun nid)t erbaulid), ei, roa§ femn baS SSIatt bafür?" (Slnaftafiuö

©rün.)
*
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3)ic Äraft bct alten ^Betäubungsmittel ift aufgebraust. 2JHt fd)recf=

Kd)er ©rbfje reiljt fid^ an ben Sraumjuftanb bie Sßeriobe bet ©rnüdjterHng,

be8 flöteten GcrfennenS, beS ©elftbefinnenS an. 2)te ©egentoart ift nid)t

befriebtgt bon bem (Erfolg bet Vergangenen Saljre, ©nttäufdjuttg maltet

überall, benn man Ijatte fid) ba§ Äommenbe fo anberS borgefteüt. S)ie

ftbeale bon früher finb umgeftürjt, neue 2Bünfd)e unb &kk löfen fic ab.

2)iefe§ 2öünfd)en ift ba§ d)aratteriftifd)e &\fyn «nf«« Sage, ©in

meljr unb meljr roadjfenber ©rang geljt burdj bie heutige SRenfdjljeit,

lägt fie nad) allem möglichen jagen, berleitet fie ju aüerb>nb unnüfcen

Säten. 93efonber8 jebodj bort, roo bie berfloffene &tit Srümmerftätten,

(glenb unb ©flabenfetten gefdjaffen Ijat, mufj bie ©eljnfudjt nad) bem

93efreienben am ftärfften fein. SttuS einem (Eb>o8, einem Änäuel hrirren

8eben8 bridjt fie Ijerbor.

®ie einen fdjreien jum Gimmel hinauf,

©ie berlangen bon ©Ott (Erbarmen, SBanbel.

Slnbere folgen gebulbig bem fdjredlidjen iSäuf

S)er Singe.

S)ie einen fdjreien, fo fann e8 ntdjt meitergeljen,

2)er 9D?enfd) braudjt ein 3«l, ein IjöljereS &kl.

Hnbre bagegen,— mir Nörten fdjon biel ju biel

SBon 3telen.

SMefer totH ©eift unb jener meljr Seben,

©in britter moljl beibeS jugletd).

©ie alle fudjen 9Sergeffen im ©treben

Unb Seinen.

SRinberung ber fojialen ©egenfäfee ift baS toirflidje Verlangen ber

©tunbe, nidjt bolle Harmonie, ©ie gilt Ijeute als ÜJiärdjen, roie jene

^bee bom Ijarmonifdjen Urjuftanb. „@ 8 mar einmal ein rneiteS, fdjöneS

SReidj, ba8 8anb ber Königin Gcintradjt. ©ie Ijerrfdjte bort in un=

umfdjränftem Sßalten unb iljre oberften 2)iener roaren bie SJJenfdjenliebe

unb bie nnHige Eingabe an ba8 ©anje." (SRubolf ©tammler.)

2)er S)enfenbe weife, bafj bie einmanbfreie Söfung beS Sßroblem8 un»

möglid) ift, unmöglid), folange e8 5D?enfd)en gibt mit 2Kenfd)eneigenfd)aften.

3)ie geiftige 2)ifferenjierung bernidjtet jebe Hoffnung auf (£rreid)ung be8

legten 3'de8.

90iaterialt8mu8 unb $beali8mu§ fteljen fid) im Slugenblid tatenbereit

gegenüber. 9<He aber mar ber Stbftanb jtoifdjen beiben fo erfjeblid).

3beali8mu8, ba8 ©treben nad) beeren, geiftigen SBerten entftrömt

bem (Emtofinben einjelner, Keiner üttenfdjengrutoben. Sie wenigen $n*

teHeftuelten innerhalb ber lultibierten SBölfer §aben bie Straft be8 ©eiftig=
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fd^ö^fertfd^en bon neuem entbedt. (Silanbe beS ©eifteS finb e§, bte gegen«

roärtig tljre gü^ler auSftreden, einanber juftreben. — $n 3)eutfd)Ianb

foHten fid) biefe ©amenförner am fd)nellften enthrideln, benn es ift baä

ßanb, bem für bte nädjfte 3uf"nft nur ba8 geiftige gelb jur felbftänbigen

^Bearbeitung geblieben ift.

3n ber SWaffe bagegen Ijereföt bumtofer 9J?ateriali3mu8. Cr I)errfd)t

notroenbig, benn er ift nod) immer tljr CEIement. 2)ie SKaffe berfd)mäl)t

bie geiftige GcrfenntniS, muß fie berfd)mäl)en bis jum Sage iljrer irbifd)en

Gftlöfung. ©olange baS nadte Seben auf bem ©biele fteljt, berfümmert

ber ©etft.
*

©leid) bem ehng bewegten ÜWeer nagen bie Staffen unaufb,altfam,

babei unterftüfct burd) bie ÜRad^t ber ©egentoartSberljälttttffe, an ben

Unfein be§ ©elftes, brodeln ©tüde babon ab. (£8 Ijtlft nid)t3, bafc bie

böberftrebenbe ÜWinberbeit bem jablenmäjjig n>ad)fenben ÜKaterialtSmuS ber

SRenge ba8 ÜJioment ber ^ntenfität entgegenfefct. Slber baS fdjlimmfte

Übel auf erben ift aud) garniajt bie geiftige Srägljeit ber ÜHaffen, btel»

meljr ib/ce materielle #Uf3bebürftigfeit. $e meb^r fid) biefe berringert,

befto fd)neHer fd)hunbet jene. S)ie 9Jlenge b>t fid) borerft nur ein

irbifdjeS 3^ 8U geben, ^b^re urhmdjftge Äraft toirb, toenn e8 3"* %
um ba8 geiftige 3beal nid)t berlegen fein.

*

ftbealiSmuS, 9Kateriali§mu§, beibe finb unumgänglid) nötig, beibe finb

SDKttel, hrie alles ftrbifdje legten GcnbeS ÜDitttel ift, ju bem einen, bem

einjigen >$fcl ©o erfüllt fid) „Äarma", ba8 ewige, foSmifdje ©efefc.

„SBoIjl mögt ibr Ijöljer b,eben eud) afe ©ott

Unb tiefer finfen als ber Sßurm, bie 9Jiüd':

SDtyriaben ©eelen legen biefen Sauf,

9Jiijriaben ben jurüd.

Stilein, mie unfidjtbar ba3 SRab fid; breljt,

Äann ^rieben nidjt, nod) SRuIj', nod> SRaft erfteb/n,

SBer fteigt, mufj fallen, — fteigen, h>er ba fällt,

SBie fid) bie ©toetdjen breb/n.

t

8ägt iljr gebunben auf be8 2öed)fel3 9tab,

Unb gab' es leinen 2öeg eud) ju befrei'n,

2>ann mär' ein glud) baS SBefen alles ©ein«,

©aS Seben £öllenbetn.
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Cudwlfl Bergd

©ebunben feib i^r ntdjt! 2>ic 3Belt ift fdfjbn,

2>a8 SBefen aüe8 ©ein« ift §tmmel§rub' —
2>a8 2öc^ bejhringt bet SBißc, ©Ute« reift

©cm Seffern, — Sßeften ju.

3<t), 33ubblja, meint' einft mit ber SBrüber ©ttjar,

®aS SBeb. ber ganjen SBelt bradj mir bo8 §erj,

Sefct ladfj' ict) freubig, benn ^Befreiung gtbt'8!

3ftr, bie t&r leibet @<t)merj,

3t)r leibet bur<t) eu<t) felbft. Äein anb'rer jroingt,

Äein anb'rer $ält eutt), baf} it)r fterbt unb lebt,

Safe ibjc be8 Stabes ©petclj' umarmt unb rufet,

an ber ifrr tcirbelnb Hebt.-
(gug ^

Cudwig Bergel:

Hcl), meine Seele

2l(t), meine ©eele meinte leife burdj bie fttHe 9iact)t.

SBarum benn nur?

ftft bodj ber Senj in alter 5ßra<t)t erroadjt —
®ie ungejäbjten ©onnen grüßen

S)urd5 ba§ 210

Unb flammenfdfjtoeifig flJleteore fdjiefeen

2)urd) baä blaue ©unfel.

9ld), meine ©eele meinte leife burdj bie ftiHe 9la<t)t.

*

©ieb, 3Jienfä), bort liegt bor bir bie roeite gerne,

2)ie Qchngfeit in ungeteilter Harmonie

Unb SBelten, ©onnen, ©terne

9iun trete f)in unb roäljle

Unb id) roäljle —
ftubelnb, bidj fdfjludjjenbe, btd) göttlidfje, bid& ©eele.

tti nie beö jungen grüljlingS Änofoen marinen,

fix, «.fit bidt) betligeä Sinnen exne§ eitrigen grüblingä.

2tdt), meine ©eele meinte leife burdfr bie fülle SRadjt —



Brief« aas Otlaflti

Dlarfe von ßunfen:

Briefe aus Oftaflen. Hn tyre Gefd>wlfter gerietet.

(gortfefcung.)

Seim £ee tourbe über japantfd)e fiiteratur gefprodjen, als id) auf

eine berübmte alte Uta anfpielte, fagte bie £ofbame gleid) bas (5ebid)t

l>er. Sebr bübfd) Hang ttjr iapanifd), $>ofbamen waren immer wegen

ibrer gemähten oorbtlblid)en Spradje berühmt, Ijaben ftd) immer eifrig

um fiiteratut befümmert. Sie SBaromn Sanomtia, eine geborne ©ng=

länberin, bie id) öfters befudje, batte mir oon ber befannten oerftorbenen

$ofbid)tertn Satfbo ersäht. Sine Same ber alten Sd)ule, febr förmlidj,

febr gebilbet, eine ?ßer{önltd)feit. Sie oerbefferte bie Störungen bei

ftaiferin unb ifjrer Samen unb batte ein grojjes Slnfeben.

3tt) bin oiel eingelaben worben, fo bei bem ^Srinjen SReufj XXXI, bei

gans wunberbübfd) woljnt, mitten in einem japanifd)en ©arten, bas

£äusd)en fel>r gefdjmadooll eingeridjtet. Sann in ber 3taKenifd)en Sot*

fdjaft, bort finb gute japanifä> SBanbmalereten unb prädjtige foftbare

3wergfiefern (fie werben in gewtjfen Slbftänben oom ©ärtner einer

$eb,anblung unterworfen, surüdgebunben, bamit tljre ausgetüftelt fd)önen

fitnien nid)t oertümmern). Sie 2Rard)efa ©utcciolt ift eine geborene

©röfin Sendenborff, Sdjwefter ber gürftin £afcfelb, eine Huge grau,

bie fd)on längere 3eit l)ter ift unb mir feljr intereffante ©tnblide gegeben

bat. (SRedjt iapanifd) gebt es unter ber europäifdjen 9lufmad)ung nod) su).

©in grofjes geft war aud) bas beim SRtnifter ber Auswärtigen Angelegen-

beiten, ÜRarquis Äomora. ©in alter ummauerter SBegtrl mit 2Badjt=

bäufern an ben ©den, bas SUobnbaus fd)led)t europäifd), immerbin mit

einigem ©uten. So im 3immer, in bem id) meinen SJtantel ablegte,

fdjwarjgolbenes fiadmobiliar, aud) gerabeju wunberbare lopfpflansen,

auf bas Äünftlertfdjfte ift jebe fiinie biefer grogen Sßäonten ober Sljaleen

abgetoogen, von ieber Seite aus fompontert {id) bas SBtlb. 3Jlid) fübrte

©raf Ofubo, ein ehemaliger Saimio, ber gegenüber oon Äobe, nid)t fcl)r

weit oon tyata, ebemals bie Sßrootna beberrfd)te. 3efct bat et *>ort nid)ts

mebr ju fagen, toenn er iebod) bie alte SBurg befud)t, wirb er mit ber

anbänglidjften ©brerbietung gegrüßt. 93on all ben oielen Herren bei

©efeüfdjaft b,at (mit. Slusnabme eines Äammerberrn, ber bie £of«

mufifanten unter {id) bat) er allein ben „oornebmen" lup, bie lange

etwas gebogene SRafe, ben {d)önge|'d)toungenen SRunb. ©r erjäblte mir,

baß er, ober wenn er leine 3eit b,at, feine grau, ben nad) ber Safaesjett,

ben ©reigniffen, ber Stimmung toed)felnben, in ber 9ttfd)e aufgehängten



Briefe aus (Wallen

Äafemonos benimmt. 'Sind) otbnet er gern, «oenn et 3Rufje f)at, bie

331umen in ben 93afen, metft müffe er biefes iebod) feinen Samen über»

laffen. 3Retn anbetet 9tad)bar mar in ©uropa gemefen, um in Statten

unb Storroegen bie SBafferträfte unb tyre tnbuftrietle SJerroertung ju

ftubieren. 3u meinet überrafdjung berounberte et bie buntlen

Stalienerinnen meljr als bie blonben Sfanbinaoietinnen. SDlit beiben

Herren tarn id) out roetter, im allgemeinen beilegen fid) bie Stplomaten,

Samen tote fetten, bittet übet bie ßangetoetle bes gefellfd)aftlid)en

a3er!er)rs mit ben 3«P<*netn. 3mmer finb btefe oerbtnblid), nie tommt

man iebod) übet bas plattete ©efpräd) übet SBetter unb Slumen heraus;

3flirt ausgefdjloffen. 3d) tonn mid) md)t beflagen, aHerbings merlen fte

ja aud) balb, bajj id) nidjt gän3ltd) unbetuanbett nad) 3«pan getommen

bin, baf} id) 2ld)tung oor bet ftemben Äultur mitbringe. Sas ift, glaube

id), bas 3Jtajjgebenbfte; ber 9tormaleuropäer finbet bas Drientaltfdje

„furdjtbar ulftg, sum Äranfladjen", ober „perfectly killing, quite too

funny", „cocasse, dröle". Sie ftransöfifdje 23otfd)aft beftfct nod) bas

ptadjtooHe alte Satmtoportal. Stefes urfrlte nad)ts gebeimnisnoll, aud)

bie Sbogunsbutg, als id) im Äuruna (bas ift bas elegantete japanifd)e

SBort füt SRtffrja) an tljten «Stäben unb ÜJtauern unb ätefetn »otbei*

fut)r. 35tc 2lmerttanifd)e 93otfd)aft t)at einen bübfd)en Gatten, bie

D e u t f d) e ift tegietungsbaumeiftetlid), ftanbesgemäg, langtoetlige

Stenaiffance. ©raf SRej bat feine perfifdjen Sdjäfce aufgeteilt, fein Äod)

gilt füt ben beften in Xotto unb ber 5Ruf fd)eint mit begrünbet.

2lls id) einmal in bas £>otel b>imfe$tte, ^jCfl grau3nune, unfere

ehemalige Sotfdjaftertn, eben aus ibrem großen Sluto, moflte mid) be=

fud)en. Sßäre fie ntdjt auf mid) sugegangen, bätte id) fie nid)t erlannt,

fo anbets roirtte fte in tbret japanifdjen Itad)t. Sraunfetbener Kimono,
golbburd)n>ir(tet Obt=©ürtel, am §als nidjts gelles; ba fie foeben eine

lodjtet oerbettatet bat, mürbe ibt bas als ju fugenblid) oerbadjt werben.

3bt öaar ift jebod) nod) rabenfdjtoars, fie toirfte tote erjemals in ibren

^arifer Äleibern bübfd) unb elegant, war tiebensroürbtg unb mitteilfam,

ertunbigte fid) roarm nad) ben SBefannten in SJerltn.

3Ktt Äojama roanberte id) in ben Sempein umbet; oon bet $rad)t

bet Sbogungtäber liege fid) ftunbenlang erjagen, ©ntjüdenb war- in

Äameiba, einem alten Heiligtum, bie ©Itjcinienblüte. 2)er Sdjufcbeilige

biefes lempeldjens ift ein berübmter Stdjtet, ber in ber Verbannung
lebte unb nun göttlid) oetebtt tuirb. 3n Säulengängen toerben bie ur*

alten ©luctnien gejogen, fte baben mäd)tige graue, gebotftene Stämme,
Itaube auf Itaube fällt b«nieber, man gebt urie unter einet lila

SHütenbede. 3ttbttaufenbalte ©artenfunft; nie ftebt man foldje ©Incinien

in ©uropa, nie aud) foldje Päonien. Sie 3apaner oerfteijen viele unfetet

IRarle von Banfe»
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übli^cn ©ärtnereifniffe, fo etma b.os Dtulteren, ntd)t, lernten weit

weniger SBlumen, in biefen tbren fiteblmgen fhtb Re unerretdjt Slus*

getüftelt oerfemert finb ja iljte ©artenanlagen; in Äamalura lernte id)

bie 23erfd)iebenbeiten, bie burdjgebenben Sßrtnstpien fdjon etroas oer=

fielen. (SBenn man einen guten ©orten betritt, müßte ber gebilbete SBe*

fud)er ßleid) erfeben, ob es ber ©arten eines pbilofopbtfäjen Staats*

mannes, einer Äototte, ober eines ©roßtnbuftriellen fei). £ter in lofto

|inb einige große berübmtcn Anlagen unb ftofama tann mir mandjes

erflaren.

©eftern vermittelte er einen SBefud) beim ©rafen Dfuma, einem

ber legten ber „alten Staatsmänner" (fo nennt man jene, weldje bie

große Umtoäläung berotrften, bie ©rünber bes neuen Japans). (Er moljnt

in einem ebemals länbltdjen SBorort, jefct umgeben Hm murfltge Straßen

unb ©äffen, ber gutjapamfdje ©arten wirft jebod) mit feinen bob*n

§eden unb Säumen toettfdjtDetftg unb abgefdjloffen.

3)as $>aus fdjledjt europätfd), im glur fdjauerltdje golbgeftidte unb

gefdjntfcte 6effel, im Smpfangsraum neben europäifdjer iDufcenbware

einiges erfreulitt). 60 bie Kaffettenbecfe mit sufammengefügten eblen

folgern; bie weißen SBänbe seigten ein 3artgraues ©lattmufter, in einem

tiefgrün oerglaften ©efäß u)ud)s ein berrlid)er 3wergaborn, er batte bie

gtoßjügige Sdjönbett eines alten SBalbbaums. 3m Sflur empfing mid)

ein beutftt) fpredjenber §err, ftapperbürr, für einen Japaner auffaSenb

groß mit unbetmlid) langen bürren gingern. 9tun tarn ber $ausberr,

ßlücfttdjermeife japanifd), ein blaugrauer Seibenfimono, wette golb=

braune feibene ^afama^luberbofen; ein frifdjer alter §err mit oer=

fömt&ten ausgemergelten 3ügen, befter 5Bauerngreis=3;np. Äojama über=

fetjte, leiber nabm bie (Er^ellens anfäjetnenb an, baß einer (Europäerin

bie japanifdje ©efdndjte ein weißes Statt fei, fo bojierte er mir lebhaft*

umftänblidj bie elementarften Jatfadjen. (Einige Sdjntfcer ber euro=

pätfdjen 33ergangenbeit liefen mit unter, er oerfefcte 5. 93. bie Stetn'fdje

9teform in bie Regierung grtebridjs bes ©roßen. 3d) würbe innerlid)

ganj befperat, basu mar iä) nid)t betgefommen; mit fanfter 93ebarr=

lidjfett bradjte itt) ibn auf ^erfönlidjes, Japanifttjes, ^ielt ibn bei ber

Stange, ©r ging barauf ein, bod) waren feine Antworten nie präjis, oft

baneben. So wollte id) gern erfabren, wie früb er bie SRotwenbtgleit ber

Slnnabme europäifdjer Äultur ertannt babe, ob feine gamilie ibm biefes

Vorgeben febr erfdjwert babe, roas für Äämpfe er bei biefem SBrud) mit

aller Überlieferung burdjfedjten mußte (ein ganattfer oerfutt)te,

roie id) mußte, ibn 3U ermorben). SBotb mar er jebod) abgefd)mentt unb

ersäblte mir bie wirfltd) fattfam belannte (Epifobe mit bem ©ommobore

3Jerrn. 3lud) auf meine grage, wie es möglid) gemefen fei, biefe uns
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erhörte (Eoolution eines ganaen ßanbes ot)ne eigentliche SReoolution

butchaufüfjten, tarn nichts 93eftimmtes, 3fofd)aulid)es hetaus. (Slbenbs

benagte id) mid) hierüber beim I. . . .'fdjen Sotfd)after, bo lächelte

biefer mid) tromfd) an. O nein, bei alte 5ud)s tonne ^aatfajarf benlen

unb fc>be gana genau gemufft mas et mir eraählen unb mos et mit

Detfdjtüeigen mottle!)

(Enblid) btadjte id) ib> in ein uns Setben sufagenbes 5at)tmaffer,

inbem id) Hm au feinet grofjen Schöpfung, bet 9Safeba»2ftauenunioetfitöt

beglüdmünfdjte. I)a fptad) et übet bie Slnfangsnöte, nut butd) bie §et=

oorhebung prattifd)er 33orteüe b^abe et bie tf)m am £eraen liegenbe

roiffenfd)aftltd)e Kusbitbung burd)gefefct. 60 tetnen bie iungen 3Jtäbd)en

ausnahmslos bas Nötige übet SBanfmefen unb 93ermögensüerumltung.

3d) fagte ihm, bafj bies in (Europa leibet nut ausnat)msmetfe gefdjälje!

3)ie $eitatsftatiftit bet Stubentinnen fei günftig (bies befttitt mit

nachher ßojama; atterbtngs mürbe er perfönlid) eine intelligente, ge=

bitbete grau, roeld)e fid) für feine 2Biffenfd)aft intereffteren tönne, be=

norsugen, bie meiften feiner Slltersgenoffen Ratten jebod) füt biefen

neuen lupus toenig übet).

lee toutbe ^eteingebtad)t; bas ©efd)trr mar nüchtern europäifet),

bet lee einheimtfd), ftarf atomatifd) (allmählich t)abe id) mid) an tt)n

gemöt)nt, liebe it)n jefct), basu einheimifdjes ©ebäd. (Es mar eine Sreube,

ben alten fperrn beim Sprechen ju beobachten ; funlelnbe braune ätugen,

freunblid)e, träftige, tluge 3üge, obmofjl ein Siebaiger fteeft et polier

3utunftsplöne. (Et ift ja aud) taftlos tätig, null, obmofjt 31. an allem

teilnehmen, bei jebet (Eröffnung, ©runblegung, iReisoertettung, 35e»

monftration, SBerfammlung ift er aur Stelle unb hält ausnahmslos eine

Siebe. Saft tägHd) hatte id) feinen SRamen gelefen. So mitb ihm oon

feinen Seinben 5ßopulatttätshafd)eret unb (Eitelfeit oorgemorfen. (Eigent=

lid) mtrfte er erftaunliä) unotientalifd>, feine ©eften maten lebhaft, un=

gejmungen, faft btaftifd), fein SBefen hotte nid)ts oon ber form*

oollenbeten, unburd)bringlid)en 3urüdh«ltung ber Japaner. 93ielleid)t

ift biefe robufte Offenheit eine meifterhafte SKasf e.

Ulun oerabfdjiebete id) mid) (Äoiama hatte aus &ccr)ad)tung oor ber

berühmten ©laettena nagelneue mei&e §anbfd)uhe angesogen, et oet*

beugte fid) tief, floppte aufammen). 3)et bütte £>err mit ben langen
feinen Ringern mürbe beauftragt, uns ben ©arten au aeigen. Um (Enbe

bes glures lag ber Durchgang aum japanifd)en glügel, aum eigentlichen

SBohnhaus. WelberfüHt fah id) Schiebetüren aus toftbatem atlasmä&tg
fdjimmetnbem gemafettem $ola, aifeliette ©ttffe, golbene 2Banbfd>ttme.
3nnen lagen geroife »ollenbet fd)öne Stäume.
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Dann tarn ein übltd) eutopätfd)es Xretbbaus, Slntburten, Slmarotten,

Gltoia, Ctncrorien unb Rotten, batouf gelangten tutr in ben ©orten.

Üetltoeife rein Japanifd), ein fUejjenber 83ad) mit gelsblöden unb

6träud)ern, gefrfmtttene ^aleen, $atne, unter beten Sajatten- gtau=

grüne Gelabon^orjeQanb.otfer ftanben, einjetne $tad)tpäonien, üppig

blübenbe ©locinten. Ges mar ein überaus anljeimelnber ©arten, tote et

bem fiebensabenb eines Staatsmannes sulommt.

Ofumas SBunfd) entfptedjenb, befab td) mit bann bie Stauen^
U n it> e t f i tat. 3« bet foeben oot fid) gebenben ©efd)id)tsftunbe u>utbe

bet Äonflift ©tegot VII. unb £>eintid) IV. erörtert, im fiabotatorium

würbe (£b>tme bemonftriert. 3)a bie attermetjten biefer jungen ÜKäbdjen

beiraten, niä)t ßebrerinnen toerben, toäte oielleid)t eine griinbltd)e

2Kittelfd)utbitbung angeseigtet. ©ut gefiel mir bas 93rattifd)e unb

Siftbettfdje, |o bie mit beträd)tltd)em Äapital arbeitenbe Sani, bie auf

bem ©enoffenfd)aftspttn3tp berubenben 93erlaufstöben, bie lanbtoirt*

fd)aftUd)e Abteilung. Die altiapanifdje, oiel 3eit in Stnfptud) nebmenbe

Äunft bes 331umenbinbens tottb gelebrt unb SBlumen ftanben neben ben

23ortragenben in jebem §ötfaal. Dem Iee5etemonte=Untetttd)t toofmte

i$ bei, fab bie langfamen Verbeugungen bis jum Stoben binunter, bas

feierlidje Slufnebmen unb Darbieten ber Sdjalen. 9IHes 2Beiblid)e trug

iapanifd)e Irad)t unb ätoar untet bem Ätmono bie toetten £>alama=

Sßluberbofen, in benen man aud) bie Sd)ulmäbd)en immet fiebt.

gamilienbaft leben bie 3bgltnge in ben Dielen im Sßarl oerftreuten,

nett eingertd)teten Käufern, im Äinbergarten bürfen bie Äinber nid)t

auf fapamfdje 31rt auf ibren Herfen §odm, fonbern müffen ftgen, man
ift überseugt, bajj bie ibnen felbft febr bebauerltdje Äutjbeinigteit bet

3apaner oom Jpoden bwtübrt.

3m berühmten 5lfalufa=iempel laufte td) mit Silberbogen in 93uben;

in ebenfoldjen an eben biefet Stelle toutben im 18. 3b*- bie nid)t

mit ©olb aufsuroiegenben SBIättcr ber SKotomugu, §arunobu, Äijoiiago

um roenige Sen angeboten. (£s gab beteits ein tobbuntes 33ilb oom
btennenben SJosbiroata. 3n ber 9tad)t oor meiner 31ntunft ift biefes

bcrübmte Sreubenbausotertel niebergebrannt, fo toerbe id) es leiber,

leiber nid)t feben. Die 2Jtiffionare eifern gegen ben SBieberaufbau, bie

übrigen ©utopäer oerjidjern mir, ba{? es bort immerbin ben armen ©e=

fdjöpfen beffer als benen ber 5riebrtd)ftra&e ober Sßiccabbiflo gegangen

ift, ba& bie 3uftänbe ber Stabt obne biefe Slbfonberung fid) »erfd)led)tetn

toetben. Den Sapanern ift es jebod) übetaus peinltd), baß ©utopäet fi<b

übet biefe ©tnrtdjtung aufbalten.

?iun Sdjlufe — berslidjft (Eure STC. 93.
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2öirtfd)aftlid)e 8t u n b f d) a u.

SBon 8lrthur9teumann, ßljarlottenButg.

Sen SDlütelpuntt aller Betrachtungen ju

ben groften roirtfd)aft8politi[cben Sage8»

fragen bilbete im SDlonat 3uli 1920 ein-

mal bie ©paafonferenj uno jum anbern
SDJale bie roeltpolitifjhe 2age in Ofteuropa.

Sie ftonfeten*' oon ©paa foUte bie jaulen«

mäßigen 9}erpflid)tungen Seutfd)tanb8 au8
bem §frieben3o«rtrag aufteilen, roobei bie

gfeftfetmng bet Jtohlenlieferungen oon
groftter Skbeutung mar. Sie mihtärifchen

©rfotge ©orojetrujjlantS übet bie Sßolen

liegen in Seutfd)lanb unb aBefteuropa er«

neut ben (§ammelruf gegen ben Solfdje«

rotSmuä erfd)aQen, ofjne bafs irgenbroo

eine bürgerliche ^Regierung eine rotrflicf)

befreiende Sat fertig befäme. Semgegen*
Uber muft nun aber bei Stäteruftlaub eine

groftjügige ftnitiattoe jur {Regelung alier

bringenben fragen anertannt werben. —
Sie genannten jroei Begebenheiten tieften

ber Ceffentlidjfeit roenig 3eit, fid) mit Den
fonft üblichen Sage8fragen }u befcbäftigen,

e8 rourbe baljer ber allgemeinen roirtfdbaft«

lieben ©ntroicflung roenig 99ead)tung ge«

fdjenlt. Siefe 6,nt fia) aud) im groften unb
ganzen roenig oeränoert, nur zeigen bie

greife faft allenthalben roieber fteigenbe
Sen ben*.

Sie Berichte Uber bie SrnteauS»
f i d) t e n lauten für ben SWonat ftuni im
allgemeinen nidjt fo günftig, roie Die8 für
bie Bormonate ber Sfatl roar. Sie Slieber«

(ijläge roaren red)t ungleid) oerteilt.

SDBäljrenb 9?orbbeut[d)lanb unb bie baue«

rifdjen 2anbe8teile füblicb ber Sonau mit
*uin Seit überreichen SRegenmengen fie»

Dacht rourben unb Wcittelbeutfd)lano aerabe
nod) fjinreidjenbe SRieberfdjläge befain,

f)errfd)te in SBeft* unb ©übbeutfdjlanb
mehr ober minber grofje Srocfenljeit, bie

ben $>alm« unb g-utterpflanjen im 9Badj8»
tum jjiemlid) ftart gefcQabet Ijat. $m all«

gemeinen roirb ba8 ©otmnergetreibe beffer

eurteilt al8 bie äöinterfrucht. Bei #afer
ift in biefem 3at)re mit einer roefentltd)

geringeren (Srnte at8 1919 ju red)nen.
Ser ©tanb ber ßartoffeln unb #ucler-
rüben roirb recf)t oerfdfjieben beurteilt,

©päte StuSfaat, mangelhafte Bobenbear»
beitung, ftarfe Berunfrautung unb ©djäben
burd) 5»ad)tfröfte haben oftmals nachhaltige
ffiinroirfungen gezeitigt; gegenüber bem
Borjatjr fallen Die 9loten etroaS fd)ted)ter

für bie Berid)t8zeit an«. Sie Heuernte

1 (I) a u
roar Slnfang 3üli nod) allenthalben ftart

im Sftücfftanbe.

3ufammenhängenbe, ja^lenmöftige Be«

richte über ben ©tanb ber St o h f e n«

förberung roerben bereits feit längerer

$eit nid)t mehr ber öffentlidjleit unter«

breitet. @8 ift bie8 eigenartig. Solange
man baS jet(t root)l erlebigte ©d)lagroart

ber SlrbeitSuutuft jjörte, erschienen aDent-

alben ftatifttfdje Berichte über ben ©tanb
er Brobunion, bie fa)roarj in fdjroarj

malten. SRacljbem fid) einigermaßen eine

objeftiDere Beurteilung ber Brobultion3«

oertjältniffe burdjgefeijt b^at, laffen aud)

bie amtlichen ©teilen teinerlei Rahlen«
berid)te metjr in bie £)ffentlid)!eit gelangen.

3BiH man ber @ntente bie Orientieruug

baburd) erfd)roereu ? SaS bürfte bod) nur
eine haÜI°fe Segrünbung fein. — Sa8
ftot)tenabtominen oon ©paa fteHt fUr baä
beutfdje SEBirtfd)aft8leben eine fd)roer» S3e«

laftung bar, roeil mir felbft jebe Sonne
ffoble nötig haben. üJlan barf allerbingg -

nicbjt bie gtfebenSförbetgiffem jugrunbe
legen, um nad) Abrechnung bec neclorenen

©ebiete baä SBebarf3foll fUr bie ©egen«
roart ju berechnen; beim man barf bod)

leineSroegS tiertennen, bafj, roenn aud) bie

JJnbuftrie gegenroärtig nur unzulänglich

oerforgt roirb, fie bie $rieben8mengen nid)t

ohne roeitereS oerbraud)en tönnte. Sie
©intialtung ber Sieferung oon 2 SBliU.

Sonnen an bie ©ntente 1)&p$t in ber

Sauptfadje baoon ab, inroieroeit roir auä
berfchlefien Sohlen erhalten. 3)on aufier»

orbentlidjer Sebeutung finb bie finanziellen

SBirfungen be8 ftohlenabfommenä. Unb
ba fpielt bie hohe 3'ffet 0011 monatlich
2 Millionen Sonnen eine ied)t bebeutenbe

SRoHe. SBürbe eS un8 möglich fein, einen

geroiffen Seil biefer SSertragglteferungen

rreihanbig ju exportieren, fo mürben ba'

burd) ber beutfd)en SBolt3roirtfd)aft ftatt=

lid)e ©uinmen aufliegen. Sie beutfdjc

Selegation hatte geforbert, bafj »roar ber

©egenroert ber Pohlen biä jur §öbe beä

beutfdjen 3nlanb8preife8 auf ba8 JBJieber-

aufbautouto angerechnet roerben foü, aber

bie Sifferenj 5roifd)en bem 3nlanb8prei8
unb bem 3öeltmar!t8ptei8 in bar ju

gahten fei. ©in Unterfd)ieb jroifcben ber

mit ber ®aljn, ju SEÖaffer (auf ben ^lüffeii)

ober auf bem ©eeroege beförberten flotjle

rourbe nid)t gemacht. Sie getroffenen

SBereinbarungen tieften e8 aber Dabei, baft

für bie Sieferuugtn, bie Uber ben ©eeroeg

gehen, ber beutfd)e ober ber englifdje
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2tu8fuf)rprei8 in Anrechnung foinmt; baS
roäre bet ungefähre 9öeltmarft8prei3. JJüt
bie nicht auf bcm ©eeroege beförberte

ffoljle foll eine grämte non 5 ©olbmart
für bie Sonne in bar gejault roerben.

2)er Überpreis foH jum (Srroerb oonfiebenS«
mitleln für bie beutfchen SBergarbeiter

oerroenbet roerben. Sie Siffereng jroiföjen

3n« unb 8lu8Ianb8preifen wirb mit SBor»

fcb.üfjen begabt. ©S ift bieS ein turg»

triftiges Ärebitabfommen, roobel fid> an«

fdjeinenb bie ©ntente jebergeit baS ftün»

bigungSrecht oorbebalten roill. 3)er gegen*

roärtige ^nlanbpreiS für 5Ru^rfo^le beträgt

einfcbliefjlict) ftoblen* unb Umfafcfteuer im
a>ura)fa)nitt 200 ÜJlf. für bie Sonne. ©8 finb

bemnadj ffoblen im SBerte oon monatlich
400 SDHD. SUlI. an bie ©ntente gu liefern, bie

nur oerredjnet roerben. 3)en yedjen müffen
aber biefe Lieferungen auS ber SfceidjSfaffe

begaf)It roerben. Um biefe Summt oermebrt
fidj alfo pro SWonat unfere 9teid)8fdjulb. ©8
bleibt hiernach nur bei ber buchmäßigen
Abtragung unferer flrieg8fa)ulb. Stach

ber bcm 9teid)8tag abgegangenen 2)enf»

fdjrift beträgt bie ©utfdjrift auf baS
SReparationSfonto inSgefantt 117,6-25 SDtiH.

©olbmarf. 3)a8 9t^einircE> • SE3eftfäItfc^e

ftofjlenfonbifat i)at beim SteidjSfohlen*

oerbanb eine fcljr erhebliche (Srfjöfjung ber
flo^lenpreife beantragt. ®e3 ütaum«
mangels roegen foH hierauf bei ber uädjften
©elepenljeit gurüctfletommen roerben.

SSäbrenb bie © i
f e n > unb@tat)I<

preife SRiicfgünge oon burcbfdjuittliaj

10—15°/0 aufroeifen, baben bie 9K e t a II

»

preife im allgemeinen ©nbe jQfult eine

erneute AufroärtSBeroegung erfahren. 9ln

ber SBerliuer SDletaHbörfe rourben folgenbe

flurfe notiert:

21. ÜJlai , 25. 3uni 27. $nli

©lettrolotfupfer rotte barS 1923 1605 1781

SRaffinabetupfer 99—99,3°/, 1325—1375 1025—1050 1200—1250
Original jpiittenroeiajblei 500—525 425—450 485 -500
Süttcnrobjinf: 5ßrei8 im freien SBerfchr 550—575 525 620—030
Original $Uttenaluminium
98—99<>/0 jn gelobten 8Ib«fä)en . . 2900—3000 2300 2250

Sinn, SBanca Stroits, »iüiton . . . 5000—5200 4000 4100—4500
Steinnictel 4000—4200 3600—3800 3500—3600
«ntimon SRegutuS 960—950 700—750 850-885

®ie Situation am $ ä u t e • unb im ©infauf auch anhalten. S)ie neuerliche

üebermarft fdjeint gegenwärtig für Schließung einer 9teU)e oon ©djuljfabtiten

bie ©efdjäftSroelt etroaS lebhafter gu fein, bofumentiert bie Sage rect)t beutlict). 68
Sie legten #äute» unb tjefleocrftcigerungcrt ift nicht gu oerfenucn, baß man beftrebt

Saben faft burcfjroeg eine SlufroärtS» ift, bie SÖaren gurttctgubalteu, um beffcre

eroegung in ©roßoiebhä'uten unb jum Reiten abguroarten.

Seil auch für ftleiniierfelle gebracht. Ob Sic StufroärtSberoeguiig ber beutfchen

biefe neuerliche ißreiSfteigerung aber oon Valuta fdjeint nun gum Slbfdjluß ge>

SBeftanb fein roirb, erfdjcint junädjft auf tommen gu fein. Obroob.1 fogar in beu
ieben %aü unroat)rfdjeinlictj unb roerben tritifdjen ©paatagen bie ÜJlort eine recht

Darüber bie nädjften 9luftioncn abguroarten günftige Serocrtttng ergielte muß bodj

fein. Sie immer noch antjattenbe ©e« gegenüber bem SJormonat feftgcftefit roer«

fchäftSftitle in faft alleu Srandjen, bie Den, baß ein SRüctgang eingetreten ift.

iBetbanblungen oon ©paa unb roeiter bic Sie beutfchen Seuifeu rourben folgcnber«

ungünftige Jßage ber polnifcheu ^eere maßen notiert:

tragen mit "bagu bei, bie 3urucf^a 'tun
fl

SImfterbam ©tocfholm S"" 11)

ber ftäufer gu ftärfen. Srogbcm bürfte ©nbe Januar 3.12>/j 7.50 6.80

mit fo erheblichen iJJreiSfchroanfungen, roie „ j|ebruar 2.72'/j 5.40 6.15

bieS in beu leßten SKonaten ber ftaü roar, „ l&Iärg 3.70 6.45 7.90

nicht mehr ju rechnen fein. $n ber „ 9tpril 4.85 8.20 9.80

«eberinbuftrie feblt eS noch immer „ ÜWai 6.05 10.25 11.10

an Slbfafc oon gertigfabritaten unb bieS „ 3uni 7.47Vj 12.— 14.30

trifft in erfter ßinie für bie ©djubinbuftrie „ §uli 6.95 11.25 —
gu. SBeoor man nicht ernfttict) bntau 3m felbftoerftänblicheii ©egenfng bagu

bentt, bie firiegSpreife roeiter abgubauen, beroegeu fidt) bie 8Iu§lanb3n>ertc an ben

roenigftenS foroeir, bafj es bem 5ßublitum beutfchen Sörfen. ^ier ift allgemein eine

möglich gemacht roirb, bie MuSgnbcn für Steigerung gu oergeiefmen. ©eaenroärtig

©chuhroaren mit bcm ©intommen in (Sin« gleicht baS flurSnioeau ber fremben 5>loten

flang gu bringen, roirb biefe tfurücthaltung ungefähr bem 00m ©nbe Wai 1920.
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®ef d)td)tlid)e SRunbfdjau XIX.

93on Dr. Jim. ffutt ©b. JJmBetg.

(Sinti fcfjt barlenSroetten Aufgabe Bat
fid^ ber als polittfdjer ®d)riftfteller Betten«

befannte ©efanbte n. %. 2. SR o f d) b a u
unterzogen, mbem et „®ie poütifd&en S3e«

rid)te be8 gürften SBiämardt au« SBeter8.

bürg unb JJariä (1859—1862)" ber Dffent.
lidjteit gugänglid) gemadjt Ijat. ®aä
jroeiBänbige, flefdjmatfooll auägeftattete

SBetf ift im SBerlage oon Steimar Mobbing
in SBerlin etfdiienen. SWit biefet 93et»

Bffentlidjung fdjliefjt fid) bie legte ßücte,

bie biSbet in unfetet fonft fo au8füf)rlid)en

unb jabjreidjen Siämarctliteratur tlaffte;

bie 3af)te bei £ätia.feit be8 großen ßanj»
lerä al8 ©efanbtet tn @t. Sßeteräburg unb
SPariä roaren bis jeijt oon bei Siitetattit

ftiefmütterlid) beljanbelt tooiben. liefern
Mangel ift nunmehr burd) SRafd)bau ab«

geholfen rootben. gaft beibe Sänbe biefeS

HUerteä finb burd) bie SBerictjte oon bei
SReroa aufgefüllt, faum mebt als ein

3)ugenb ftammen auä bei franjBfifdjen

$auptftabt. 3m SDlittelpunlt bei euto«

»äifajen SBolitif ftanb roafjrenb bei elften

Seit oon Söiämarcfä Särigfeit am 3aten«
tjofe bie italienifdje gtage, bei ffrieg

«oifien ©arbinien unb üfterretef) um bie

SPo»(£bene. 2lu8 ben SBertdjten SBi8mar(!8

an ®d)leinife, bem bamaligen SDlinifter be8
3lufjeren, unb an ben 5ßtinjtegenten et«

fetjen mit, roie oft bei allgemeine euro»

päifdje Ärieg an einem feibenen gaben
gegangen fjar, roie febroer bie ftriegägefafyr,

namentlid) infolge bei Haltung granfreiaiä,

aud) befonberä übet Sßteufjen unb bie

übrigen SBunbcäftaaten laftete. SJiefe ©e«
fab,r füt Sßreufjen abjuroenben, galt bie

ganje ©orge !Bi8martfä, ba ei oorauäfaf),

bajj ber ftrieq in Italien nur lofalifiert

bleiben tönne, roenn bie beutfd)en 93unbe8»
ftaaten ntd)t füt üfterrciä) baä ©djroert

jogen. 9Jiit gro&em ^ntetejfe folgt man
Ben einjelnen Spijafen bet 58er* unb ®nt»
toidlung bet politifd)en gäben, bie bleute

nod) um fo tntereffanter roirten, al3 man
beim 2efen biefer Sertdjte immer roiebet

an baä ftaljr 1914 erinnert roirb, mit
bem fid) in politifd)et $infid)t mand)c
parallele tiefen liefje, nur mit bem Unter*
fd)iebe, ba§ mir 1914 leiber leinen SBiämard
Batten, ber eS oetftanb, bie brotyenben
«Bellen 3U 6cfcr)n>ier>tigeti unb ben ffrieg,

roenn er nun roitftieb. unoermeiblid) ge«

rootben roar, ju lotalifieren. — 9tad)9l&"
lauung ber italienifdjen Srife Befd)äftigen
id) bie SBeridjte beä ©efanbten tjaupt»

ädjlid) mit ber polnifdjen unb fdjleärotg«

fjolfteinfdjen grage, Beibe« Probleme, bie

aud) bleute roiebet im SPtittelpuntt beä

pohtifdjen ftntereffeS fteBen, bejro. Bis 001
turjem nod) ftanben. ©it folgen aldbann
SiSmotct nad) SßariS. ' 3Bie bereit« be<

metft, finb feine SBeridjte oon bort nid)t

jabjretd), unb fie finb aud) nid)t mit jener

Siebejur Sßolitit gefd)rieBcn roie biejenigen

au« SßetetäButg. SBiSmatd füllte ftd) nad)

feinet Sätigleit in Sßetetäbutg, roo et bei

bem allgemeinen SBetttauen, ba8 et in8-

befonbere Beim garen genofj, unb bai ibm
aud) foäterBin ftetä geroaljrt blieb, erfprieg«

lid)e SUrBeit Blatte leiften tönnen, am ©eine«

fttanb nid)t roofjl, roo ein ftarfeS SUtifj«

ttauen gegen Sßteugen feit bet italienifd)en

flrife jurüd"geblieben mar. 5)ie fragen, Bie

roäfitenb feinet nut futjen Sätigfeit auf

bem SBarifer Sßoften auftaud)ten, roaten ja

aud) nid)t fo roidjtige für Sßreujjen roie

bie ber »ergangenen JJatjre. S)ie meji»

fanifd)e, ferbifdje unb einige anbete fragen
Bilben ben ^ntjalt bet 9Jerid)te au« Sßati«,

fragen, bie ba8 ^ntereffe S9i8martf8 nur
roentg feffelten.

gaffen roir bie 99erid)te jufammen, fo

geigt id) fdjon in itjnen bie aufjetorbent*

lid)e ftaat8männifd)e Begabung be8 fpä«
teren etften flanjler« be8 beutfdjen SReid)e8.

©adjlidjfeit unb RenntniSreidjtum, fd)arfe8

©rfaffen bet fpringenben fünfte unb be8

ju erftrebenben «jeIe8 8etd)nen äße S8e«

tid)te in gleid)ei Seife au8. Jtutjum fie

tönnten ein ße^tbud) fiin füt unfete

heutigen Diplomaten unb Sßolitifet, baS
itinen Stntroort geben roirb auf bie

— leiber — Dielen oon it)nen fd)teierf|afte

grage: SEBa8 ift Sßolitif?

SJlod) ein roeitere« t)od)intereffante8 S8i3=

mardbud) ift Bei 0. ®. ©otta in Stutt-

gart etfdjienen: „39i8mard«(£rinnerungen"

oon gteiljettn 2uciu8 o 0 n 83 a 1 1«

tjaufen, bet oon 1879—1890 Sanb-
roittfdjaftäminifter roar. SDlit bem SHeid)8»

lancier, roie er felbft fagt, „nid)t nut
politifd), fonbern aud) perfonlid) treu Be»

freunoet", feit 1*70 ben SBarlamenten, feit

1879 bem »reu&ifdjen ®taat8minifteriuin

angefjörig, in fteter güb,Iung mit SBiSmard*

,

roar Suciud in ber ßage, ben Stltreid)««

tangler in feiner amtlichen Sätigteit unb
in feinem Sßrioatleben genau teunen 31t

lernen unb iljm al8 SDTenfd) unb SBer«

Sbnlidjfett näljerjutretcn. ®o jat)Ireid) bie

}i8marct»2iteratut bereits ift, immer
roiebet finbet man etroa8 9leue8, itgenb

einen neuen 3U8» oen man btö bal)in an
bem größten ©taatSmanu beä 19. 3atjt»

tjunbertS überfein ^atte. fflüe greunbe
beä großen flanjlerä roetben beäb,alb aud)
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biefe ©tinnetungen be8 SDliniftetä t>on

ßuciuS mit grcuben begrüßen, bie in

fdjlldjtet gotm auf SagebudjnotUen ba»

fietenb, un8 SBiSmatct aI8 9Jlenfdj unb
SBolttifet fdjilbetn. —

©in gros angelegtes 9Bert übet ba8
„ßanb Der taufenb Seen" — „tfinnlanb

im Anfang be8 XX. 3aljrt)unbett8" ift im
Aufttage be8 SDliniftetiumS bet Aus«
roättigen Angelegenheiten in §eIfina.forS

betauSgegeben (Drucfetei bcr finnifdjen

ßiteratutgefellfdjaft). ©8 ift bie etfte ju«

fammenhangenbe SiatfteHung übet ba8
ginnlano bet neueften &\t unb fein etft

oot lutjem befteiteS Söolf, bie in bcutfdjer

Spradje etfdjeint. ©ine gange Anjafjl

tjetoottagenbet finntfdjet aöiffenfdjaftlct

jjaben SBeittäge at biefem gtofjen Sammcl«
toetfe geliefert, ba8 übet alle fragen 8tu8»

lunft gibt, bie man ju rotffen roünfdjt.

ßanb unb SBulf, äßirtfdjaftSlebeu unb
Aultut, ©efdjidjte unb SBerfafjung, alleä

ift mit bet gleiten ©rünblidjfeit unb
Au3füf)tlidj!eit beatbeitet. ©inen bteiten

{Raum nimmt ba8 flapitel „©ittfdjaftS«
leben" ein, in bem man roobj alles ftnoet,

roa8 an roifienSroettem auf biefem ©ebiet
in ginnlano oorijanben ift. ©etabe be8«
roegen roirb biefeS Söcrf aud) füt bie

$Brar.i8 ein gute8 SRadjfdjlageroetl abgeben

füt alle, bie mit bem neuen giinnlanb ju
tun rmben; abet aud) alle biefenigen, bie

roätjtenb be8 ftriegeS ©elegenljelt tmtten,

ba8 ßanb bet taufenb Seen fennen ju
letnen, roetben in ifjm Diel 3nteteffante8
ftnben unb e8 mit Sßetgnügen lefen.

ÜRidjt unetioäbnt foQ bleiben, bnfj baS
aBett mit jaglteidfjen inteteffanten SBilb»

beilagen gefdjmüclt ift, bie bert SBett be8
SBudjeS nid)t unroefentliaj etböb,en. —

Sei bet SBetetnigung roiffenfdjaftlidjet

Verleget in Setiin ift bet 2. SBanb oet

„©efdjidjte bet Aufteilung unb ßuloni«
fation Aftita8 feit bem ^eitaltet bet
©ntbedungen" non Sßtofeffot SBaul
Satmftaebtet etfd)ienen. 2>et etfte

SBanb, bet beteit8 oot bem SSelttriege

oetöffentlidjt roorben roat, betjanbelte bie

.3eit non 1415—1870; bet foeben et«

fdjienenc jroeite SBanb füfjrt bie ©efdjidjte

bet Aufteilung AftifaS weitet bt8 in bie

neuefte Seit, bi8 gum Staub bet beutfdjen
ftolonien butdj bie Alliierten im grieben8=
oerttage non SßetfailleS. 2>et SBetfaffer

geigt, roie bie 35krtfd)ätmng be8 fdjroatgen
©tbteilS in bet ÜJleinung bet eutopäifdjen
SBölfet im Saufe bet Sri'«» eine oet«

fdjiebene geroefen ift, Je nad)bem, roeldje

tolonialpolitifdjc Sluffaffung getabe oot«
f)ettfd)te, unb bafj baoutd) bet mel)t obet

minbet fdjueHe ©ang bet Aufteilung be*

ftimmt routbe. SRad) einein furgen SRüdE«

blict auf bie SBortjettfdjaft bet SBottugiefen

in Aftifa im 15. unb 16, ^afirfmnbett,

neigt 3Datmftaebtet, roie im Saufe bet

beibeii folgenbeu ^atjtfjunberte Aftifa

immet mefjt ben ©fyataftet eine« ©ftaoen«
matfteS. annahm, roie faft fämtlidje

Staaten @utopa8, SRtebetlänbet, ©ng«
länbet unb JJtdngofen, ja fogat ©djroeben

unb ßfterreidjet flolonien an ben aftita«

ntfdjen flüften etroatben, t«il8 — an bet

9öeftfüfte — um ben einbtinglidjen,

fdjroungb,aften ©tlaoenb^anbel ju betteibon,

teils um ©tappen ju geroinnen auf bem
SBcge nad) bem am meiften beqeb,rten

Sanbe: Sfnbien. Um bie ©enbe be8 18.

unb 19. ^atjtb^unbettS beginnt bann bet

SBettlauf 3tanfteid>8 unb ©nglanb8 um
bie ©troetbung oon ftolonien; ben ©ieg

behält ©nglanb^ ba8 in ben napoleonifdjen

Ätiegen fein ©djäfcfjen in8 Stoctene ge»

btadjt unb befonbet8 butd) bie ©inbeb^al«

tung bet b,oÜänbifd)en Äolonien in ©üb«
aftifa einen aufjetotbentlid) teidjen flolo«

ntalbefi^ etlangt blatte. 3)et etfte SBanb

fd)lie|t mit bem ^aljte 1870 ab, ba8 einen

roidjtigen SBenbepunft in bei ©efdjidjte

AftifaS bilbet, roie bet SBetfaffet fidj in

feinem SBotroott auSbrücft. S)et jroeite

SBanb fdjilbett bann bie ©efdjidjte bet

legten 50 3ab,te. ©t enthält oot allem

aud) ben ©inttitt ffieutfd)lanb8 in bie*

SReib^e bet Äolonialteidje unb ben flampf
©ngtanbS unb gtanfteidjS um bie 9loto»

oftede be8 fdjroatjen ©rbtcil8: Ägopten.
S)a8 SBetf ift to.fy ba8 »efte, ba» roit

auf biefem ©ebicte in beutfdjet ©ptadje

bi8 [eist be.fujen; e8 bietet eine %üüe intet«

effanten ©toffe8, beffen Äenntni8 oon
gtöfttet SBJidjtigfeit ift. SEBenn Seutfdjlanb

aud) augenblidlidj au8 bet 5Reit)e bet S3e«

figet aftifanifdjen 39oben8 au8gefdjiebeu

ift, fo oetbient bie ftenntni8 feinet ©e«
fdjidjte bodj aud) roeitet^in ooQe SBeadjtung.

ftönnen roit ood) au8 il)t fo maudjeä
letnen, roa8 fpätet^in oieQeidjt oon SESert

füt un8 roetben fann; benn, roie bet

SBetfäffet am ©djlufj feine8 SEÖetteä fagt:

„3)ie Aufteilung AftitaS, roie fic in SBet»

faitleä befdjloffeu routbe, roitb ebenforoenig

oon S)auet fein roie bie Aufteilung

©utopad".
$en ^elbentampf um ®eutfdjlanb8 le^te

Kolonien fdjilbett un8 bet Obetleutnant

g. ©. SR i d) a t b $ü e n i g in feinem getabe«

ju glänjenb gefdjtiebeneu SBudje ,,«tieg8«

Safari", ba8 im SBetlage oon Auguft
©djetl (SBetlin) etfdjienen ift. ©8 bcb,anbelt

bie legte 5Bb^afe biefe8 felbft oon unfeten
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©egnern artertanntcn ftampfeS Settoro«

SSDtbedS unb feinet tleinen lpelbenfd)ar

gegen einen Dielfad) überlegenen JJeinb.

§n anfdpaulid)er SSÖeife roetfj bet SBerfaffer

biefe ftrtegdgtige bind) Oftaftifa« Steppen
unb SBilbniffe bem ßefet not 9lugen gu

fügten, oerfteljt et e8, ftintmungäDotte

9taturfd)ilberungcn, feltfame^agbetlebniffe

unb rjumotooDe SBeobad)tungen au8 bem
üagetleben ju oetbinben mit ben mttfje«

ooUert abenteuerlichen flampfmärfdjen burd)

unfete ffolonie unb feine 3larf)barlänber.

(Sin rjeroorragenber <£rgäf)ler unb feinet

S8eobad)ter, feffelt 28enia, ben Sefer oon
ber etften Seite feinet ©djilberungen biö

gut legten butd) feine padenbe (Stgäljler»

gäbe, unb jebet, bet bc»8 S9ua) gur #anb
genommen Ijat, roirb ooll SBegeiftecung

unb Slnetfennung bem SBerfaffer bei feinen

©d)ilbetungen bis 511m Atiegdenbe folgen,

roo bie unbefiegte Heine ©ctjat oot bem
©egnet infolge bet unglüctlidjen SEOenbung

in ©uropa bie Staffen not bem Sfeinbe

frieden mujjte.

ü o r i f d) e SR u n b f a) a u.

93on Dr. SB a 1 1 e r 2R e <f a u e r.

Sl 1 1 t) u r © i 1 6 e r g I e i t ift in biefen

SBlättern fein ftrember. SluSgüge au3
feinen SSerfen, ©ebtd)te, fd)lid)te ÜRale«
reien rourben Ijiet mef)t aI8 einmal oet«

Bffentlidjt. 3[d) felbft rjabe roiebetfjolt auf
fein ©djaffen, ba8 nid)t aUtäglid) ift, bin»

genriefen, eigenartig ift nur bie S3er«

Infipfung be8 SegriffeS einer „SRunbfdjau"
mit einem neuen SBud) biefeS SDiAterS.

(S8 pafjt fo garnid)t gu bem ftiHen ÜBefen
feiner ©d)auen3feele. ©ibt e3 überhaupt
,,lgrifd)e IRunbfdjauen?" 3Benn e8 roelcfje

gibt, fo f 0 1 1 1 e eä bod) leine geben. SOtan

fann fid) politifd), roittfd)aftlid), roiffens

fdjaftlid), ja literarrjiftorifa) fdjneU orientie«

ten (tiberblicf) babuta), baß man bie legten

(Srfdjeinungen Steoue paffieren lägt, laber

Snrit? — Sntroebet bebeutet fie etroa8 —
bann ift fie einmalig, unbufbfam gegen
SJrembeä, unb läfjt ftd) nid)t mit Slnbercm
gufammenfperren; ober fie ift Durdjfdjnitr,

Dann ift aud) ber SRaum, Det irjt in einet

©ammelbefpred)ung guföHt, nod) gu toft»

bat. $Jd) fjabe barjer ein befonbereS SSer»

faxten geroätjlt unb fdjreifc eine „Slunb»
frfjau" übet ein einjclneS S9uc6, banf bet
SRebaftion, bie bem flönnen ©ilbergleitS

gern biefen SJorgug eiutäumt.
©ein neue* S3ud) „3> e r oetlorcne

© 0 b n" (<SigenBrbblcr«S3erlag, Serlin) Be»
beutet in ber Sat einen SDtartftein in ber

lotifdjen Siteratur unferet Sage. 3fn

bellen unb buntlen «färben t)af Strtbur

©ilbergleit eine neue Prägung epifdjer

Snrit gefebaffen, bie in gang eignet Steife

©eelr uno ©rieben fpiegelt. Söer fann
baä fonft in ber lebenBen ©enetation?
SBlit befonberer gteube erfennt man, baf)

2Renfd)lid)e8 fid) aud) bleute nod) in it>ob>

gebauten Söetfen au8fpred)en tann, felbft

roenn fie fo „formal jd)ön" ober, rote ba8
geroiffe „SReuetlüter" tjeute gu nennen Be«

lieben, fo „iUufioniftifa)" finb roie bie

©ilbergleitS. aJ}enfd)Iid)e8 roebt jinb roetjt,

blutet, tlatjt unb fingt au8 allen 9tt)9tb,men

,

bie ein b,etf}e8, bilbnerifd)<8, aber gatte«

Xempeiament b,etaufroüb,lt. ®aä utalte

Seib be« „enfant perdu", bem feit #eine
unb Söerlaine fo mand)et ©ort unb ©e«
ftalt oerliel), lebt neu, roie am trften Sage,

auf. ®d)ictfall)aft, lcben8fd)roet. ^Befreit

oon ber geitlidjen ©eroöfjnung, bie SWetifd)»

lid)eö immer roiebet oetbuntelt, Biä eS

einet, bet eä roafjtrjaft ctfütjlt unb et»

leibet, gu neuet. b. f). alter Sragif erroedt.

3Kan ge^e nid)t an biefem 9ud)e oor»

übet, aud) roenn man fonft ben lnrifa)en

©rgeugniffen unferer Sage able^nenb
gegenüberftefjt!

a i t e t a t i f d) e «unbfd)au.
S3on $tof. 3)r. ^eintid) SBtömfe.

MUbefannt ift bie ftlage barübet, bafj

baS ßuftfpiel in S)eutfd)Ianb nur gu fpär.

lid)er SBlüte gebiefjen ift. Stur wenige,

freilid) um fo roertoollete SSetle et^eben

fid) übet bie l)armIofe Sßoffe ober üble

©d)erge nad) frembem SJlufter. Slber getabe

bie filage beioeift ba8 bem $eutfdjen inne«

roob^nenbe tiefe ©efübl fUt bad SSefcn be8

edjtcn EnftfpielS. SBit oetlangen S9effete8

a(8 ba8, roa8 mand)en anbeten Stältetn

genügt: in ben batgeftellten 3Ren[d)en

me^t ald ©pafjmad)et ober Dummtöpfe,
in ber $anblung meb^r al8 ©ige, wer»

roeebflungen, Slnußeteien unb breitete 3«*
fäUigfeiten. SE3ir forbern gange8 ÜHenfd)en«

tum, ^[nnetlid)teit, fotbetn eine $anblung,
bie fid) au8 ben E^arafteren entroidelt, in

bet fid) biefe auSroitfen unb, butd) eigen«

artige ©efdjide auf bie Sßtobe geftetlt, Die

tjeitete ©eite osu SBelt unb 9J}enfd)entum

an begeidjnenbem Singelfall miterleben

laffen, S)et tragifdje §e!b gräbt fid) felbft

{ein ©rab, ber fomifd)e gibt ftd) felbft

ber Säd)erlid)teit preis. (58 gibt anbere

Sitten be8 SJufrfpiel8; bie biet angebeutetc

fd)eint mit bem beutfd)en ©eift am meiften

ju entfptedjen. J)et enge 3ufammenb,ang
be8 2uftfpiel8 mit bem Stauetfpiel ift für

biefe Huffaffung roefentlid). m ift <"«
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IjeUften in <5rfd)einung gettetcn bei bem
größten $ramatiter germanifd)en ©tammeS,
ei ©fjalefpeare, unb e8 ift mit immer als

eine fonberbate, in it)m gang gut 5Bat)rljeit

geworbene ,8ufunft8fd)au erfajienen, roenn
eS am ©nbe oon ißlatoS „©aftmaljl" Reifet,

baß ©otrateS bie ©efätjrten „nötigen motte
eingugeftef)en, eS geböte für einen unb ben«
felben, Jlomöbien unb fcrapöbien bid)ten

gu tönnen, unb bet fünftierifdje Sragöbtens
Bidjtet fei aud) bet Roinöbienbid)ter."

Sei ©(jatefpeare ift gleid) anbetn 6eut«

fd)en3)tamatifetn aud) bet bisset etft roenig,

»u roenig Beamtete Otto ginnet! in

Die ©d)u(e gegangen. 9lid)t nut im ad»
gemeinen, im ©etft nnb £on, fonbern aud;

tn bet befonbeten ©eftaltuttg bet Et)araf»

tete unb be8 ©d)iqaI8 läßt fein neues
„2uftfpiel in fünf Slften" „2) e t 2 i e b e 3 .

garten" (§eibelberg, Jeimann ÜWeifter)

DieS erteunen, ot)ne übrigens eigenartiget

^Prägung gu entbehren. {jnSbefonbete er«

innett e8 an „2>a8 9Bintermärdjen". §ier
roie bort ein Sfürft, bet auf faljrt)en SBet-

bad)t b,in bie (Sattin oerftoßen l)at, nad)
langet 2etben8gett butd) rounberlid)e

SJügung neu mit it)t oeteinigt roitb unb
reumütig unb beglüdt ben alten SBunb
erneuern tann. fyiet roie bott ein $rin»,

bet ftd) in ein iBläbdjen aus bem 9Mte
oerliebt. 3n biefer groeiten #anblung be«

fonberS liegt baS ©igenartige be8 Dinner!»

fd)en 9BerfeS. $>a8 iDlabdjen ift nid)t roie

bei ©bafefpeare eine oerfdppte Sßtinieffin,

ba8 2iebe8fpiel roitb gu blutigem fernft,

fütyrt »um ffampf mit bem SDlann aud bem
Sott, oer baä etfte Änredjt h>t, unb ba8
oerföfjnte ©Iternpaar ttitt gut redeten Seit
t)ingu, um aud) ijiet JJtieben gu ftiften, unb
adeS »um guten, tjettern ©nbe gu führen.
S)et Retnpunft be8 ©tüd>8 aber ift bie8,

baß ber gfürft ooH Rotn unb ©tarn übet
ben oetmeintlidjen Sreubrud) ber ©attin
ben SJereid) feineS SBoljnfÜjeS jebem roeib-

Iid)en Söefen bei SobeSftrafe oerboten bat,

baß er ben ©ofjn in einein ©cfütjl DeS

#affe8 unb ber 53erad)tung gegen bie

grauen ergießen läßt, unb gerabe ba8
©egenteil erreid)t. 5)ie #ofIeute, bie @r*
gieber, ber$ring oetfalten roeiblicbem Raubet,
uno ein feltfamer ßufau' läßt bie oer=

[djoüene ©attin unter frembem Stamen an
bem if)t unbetannten patj #uflucbt fudjen
unb ben ©atten roiebetpnben. So roirb

ber oerbotene SBegirf »um 2iebe8garten.
5>er SiMtgebanfe ift anfdjaulid) unb finn»

ooü. bunijgefüljrt, bie ©efdjiqte oon ber

©ntgtoeiung unb SBerföbnung be8 ©Item«

fiaateä rootjl gum Seil ettoaS matt unb
cfjleppenb, bie ttom bringen unb feinet

Umgebung um fo munterer, ©onnige
§eiter!eit liegt oft über bem Söerl; oft

pt)Uofopt)ifd)er Siefftnn itjm gugrunbe.

35en JJn^alt be8 „fröb^idj.ernften ©piel3"
oon Stöbert $red)t „$ te 91 ad)t ber
$ e n n n 2 i n b" (SBetlin, ©piegel.SBetlag)

bilbet ba8 ©aftfpiel bet berühmten Sängerin
in ©öttingen unb ib,r turget 2iebe8roman
mit bem bamaligen ©tubenten, fpätet nidjt

minber berühmten gorfajet Stfjeobor ©in»
rott). Slnfpredjenb ift bie&arfteUung ber Um«
roelt, bed ©tubententreibenS (roenn t)iec aud)

roobj im latfädjlicfjen einige ^ragegeid)en

angebracht finb), be8 ?Profefforenleben8 in

ber JBiebetmeiergeit, ba8 gange 5)rum unb
35ran ber $anblung. ©tört aber t)ier

fd)on eine gcroiffe breite, fo nod) met)t in

bet ^aupt^anbiung, bie in tüt)nftem §öb,c
punft gipfelt. Xraum unb 9laufd) roerbeit

tu gu umftänblid)er unb begrifflidjer 9lu8«

fprad)e ber 2iebenben burdjbartjt, erflärt,

geredjtf ertigt. ©8 fd)eint
.
mir, baß ftd)

oiefe §auptf)anbtung im ttußeten roie im
inneren metjr füt eine ergä^lenbe aI8 eine

bramattfdje ®id)tung geeignet tjättc.

©uftao SBilljelm gatjroei politifd>fati«

rifd)e ®id)tungen oon SBauetnfelb neu
herausgegeben, mit 9Jnmerfungen oerfet)en

unb ein auffd)Iußreid)e8 9Jad)niort über bie

potitifcfje Stellung beä S8erfaffer8 unb bie

befonbere ©efd)id)te unb SBebeutung biefet

SBerfe tjingugefügt. @8 ^anbelt fid) um ba8
„prjantafttfdje ®rama" „3)ie 'Republit
bet Stete", ba8 im Stptil 1848 ent»

ftanben ift unb im gteid)en 3a^rc gum
erftenmal oerßffentlid)t rourbe, unb um
ba8 bisher nod) unoeröffentliajte im Suguft
1849 gefd)ricb.ne .^jolitifd) • pb^antafrifdje

3auberfpiel" „<*) i e © I f e n=tt,o n ft i t u t i o n"
nnd) bet in bet Sibliotbet bet ©tabt ©ien
aufberoab^rten §anbfd)rift. (9Biett u. 2eip»ig,

®b. ©trajbe, 1919.) 9111c* ift tj»cr)ft getft-

ooll, treffenb, oon überlegenem #umor
erfüllt unb roieber feb^t »eitgemäß. aßerf-

roütbig unb ftötenb erfdjetnt mir bei bem
erftett (bebeutenbeten) 3Sett nut, roie roenig

ba8 natütliajc 5ßefen bet atffttetenben

Siere oft mit bet itjnen übetttageneit

menfd)lid) «poIitifd)en 9toüe gu tun f)at

3ebenfaII8 fei bie fotgfnltige unb gefdjmac!«

oolle yleuauSgabe banfbat begrüßt.

93on politifcb, finnbilblidjer SBebeutung

ift im Äern aud} bie erjätjlenbe ®id)tung

„5)ie «Peft in Sulemont", ©efd)td)tc

einer ftataftropfye oon SSalter ^atid),
(«etlin, @tid) Weiß, 1920). ^löölid) btidjt

au8 unetfannten Utfad)en in einer blühen*

ben üppig reia)en ©ee> unb $aubel£ftabt
bie 5Beft au8. 2>asS ©ebiet roirb oon ber

gangen übrigen SEBelt abgefpetrt. 3af|re«
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lang — oon einem Sag im Sluguft bis

5u einem Sag im Slooember — mutet bie

mörbetifdje ©eud)e, bis fie atleS oernicbtet,

biä bie Sagten, et)e fie pon ber Jfranlf)eit

ingerafft ober bei einem ftlud)toerfuch oon
en 9lad)barn ^ingemotbet roerben, im

SBtabnfinn bie eigene Stabt jetftören. 9tur

jroei ober brei Überlebenbe enttommen.
feiner Don ifmen erjählt bie entfeglictjc

©efdjicbte. SDlancbeS ift fomofit in ber

eigentltdben @rjählung roie auct) in ber

fiim6ilbli<fjen SSejteljung pactenb, aud) ber

eingef(od)teiie pcrjönüctje SiebeS» unb
ßeioenSroman beS gelben oft ergreifenb,

aber int gonjen fdjeint mir baS S&ilb für

baS, roaS eS bebeuten foH, nid)t auSju»

reichen, fobafj eS uielfod) gelungen roirft.

2lud) roirb roobl bie ©reite ber ©djilberung

gelegentlich läftig. $>ennod) ift eigenartige

Straft unoerfennbar.

5)ie $elbenlieber ber @bba haben einen

neuen Überfefcer gefunben, 9tubolf3oh n
©orSleben, („3>ie @bba, ßelben»
lieber." äJUincben-Safinp, SBerlag Sie
©eimfehr, 1920). $ie Serbeutfdjung ift teidjt

Derftänblid), oon tünftlerifdjem ©efüfjl ge«

tragen unb roohtgeeignet, weitere Streife

ju biefen toftbaren ®enfmälern altger»

manifd^er 3)id)tung ju führen. 5?rcino °

artigeö roirb jum Seil unterbrüctt, jum
Seil burd) *Ramengebung auS ber beutfdjcn

©prad)e unb ©agcnüberlieferuiig oertraut
gemacht, ©igurb roirb 311 ©iegfrieb, ©jufi

i)u ©ibid), Stli ju ©gel, ber SJJnrtroib

($)unfelroalb) jum „finftern tforft" ober
311m ©djroarjroalb. Sie vteubid)tung roa^rt

ben Stabreim, olme fid) gar ju iingftlid)

oon ibm feffeln }u laffen. ®ic Serfe jeigeu

im ganzen anapäftifajen ©ang. S3ergleid)t

man bie Übertragung mit ber beften bisher

oorliegenben, ber oon JJelir ©enjmcr, fo

jeigt fie oft Sintiäuge an biefe, unterfdjeibet

fid) aber uou it)t befonberS burd) gröjjere

@benmäftigfeit unb ©lätte ber SBerfe unb
burd) baS Seftreben, bem SerftänbniS unb
@efd)mact heutiger fiefer näl)er gu fommen.
©ie ringt niebt, roie ©enjinerS Übertragung,
mit ber ©ilbenfarghdt beS UrtejteS, roaS
SlubreaS #euSler bem Vorgänger nad><
rüt)mt, ift oft gefälliger, gibt aber, roie

mir fdjeint, bafür etroaS oon ber 33nd)t
ber Vorlage preis. ©in beliebiges SBeifpiel

(auS ©ubrunS Silage);

Sei ©eiijmer tjeifjt eS;

(Sinft begehrte ©ubruu ju fterben:
!8ei ©igutb fafj fie forgenooll:
©ie fd)Ind)jte nid)t, fdjlug nid)t bieipnnbe,
Sie meinte nid)t roie 9Seiber fonft.

©orSleben überfe&t:

©inft roar eS, bafs ©ubrun begehrte

jm fterben,

©af3 förgenoerftummt über ©iegfriebS

ßeid)e,

Unb tonnte niebt meinen, nod) fdjlug

fie bie $änbe,
Unb jammerte garnid)t roie feglidje

tJrau.
Änapue Anleitungen fagen baS 9cötigfte.

<Bie ©prücfje unb ©ötterlieber ber ©bba
foflen folgen.

JRubolf Straufe oeri5ffentlid)t eine SHüten*

tefe oon ffernfptüdjen (Jriebrtd) Sbeo*
bor SBifdjerS, beS groffen SifthetiterS,

beS inartigen Deutfdjen (»uSfprüd)e beS

©enferS, Did)ter8 unb ©treiterS. Stuttgart,

ftuliuS ^offmann.) SS finb mebr als

©ebantenfplirter, roeil fie auf bem ©runbe
einer eint)eitlid)en unb madjtoollen 5E3elt«

anfd)auung beruften, eS finb 5Döorte, bie

aud) ^eute nod) lebenSfrifd), tröftenb unb
aufrüttelnb roirten, beute beim SBieberauf«

bau beutfdjer ttrt unb Silbung befonberS

träftig roirfen tonnen. S>a| aüd) 33ifd)erS

äußerer SebenSgang in einzelnen 9lu8»

fprüdjen oorgefügrt roirb, erfetjeint feltfam.

3)aS SSert gliebert fid) in bie ?lbfd)nttte

:

58ifd)er als «ßerfönlidjteit, Staatenteben

unb SoltStum, ^Religion unb ßebenSroeiS»

beit, ^tftbetif. ®in genaues Quellenoer»

3eid)niS ift beigefügt. Sie infjaltlid) reid)e,

roob,lgeorbuete Sammlung, bie aud) in Jd)b«
item ©eroanbe auftritt, fei beftenS empfohlen

.

Otto SdjraberS rürjmlid) befanu«

teS S3ud) „33 o m p a p i e r u e n Stil"
hat fd)on bie neunte Auflage erlebt (Seip*

iig, ffl. ©. Senbner, 1919). ®ie tampf«
frolje 5Rebe gegen ben „^Papiernen", ber

ben ©eift ter münblid)en Sprad)e niebt

fennt unb fid) eine „fojufagen optifdje

®prad)e" 3ured)tmad)t, tft nod) immer
roert getefen unb betjerjigt ju roerben.

X)ie Wuffäge über ben ©ebraud) unb ÜJlifs^

braud) beS fjürroorts „berfeibe" unb über
ben J&iatuS finb nod) immer roiHtommene
ISrgängungen ootl reieber fprad)< unb
Iiteraturgefd)id)tlid)er SBelehrung. 3U &em
©rfolg beS 93ud)e8 fd)einen mir neben ber

roijfcnfd)aftlid)en ©rünblidjteit befonberS
pei ©igenfdjaften beipetragen *u haben:
ber (Sinbruct, bag hier njebt einzelne Sehren
gegeben roerben, fonbern bafs hinter ibnen
eine geiftooHe unb roarmherjige Jtultur»

uub 23eltanfd)ammg |teht, unb ber leb*

[jafte, fröi)lid)e ton, ber niemals baS ©e»
fühl ber Sroclenheit auftommeit läfjt. Siel-

leicht finb bie feffelnben Betrachtungen, bie

roorjl einioe Uebertreibungen entholten, im
gaitjeu aber getoif? baS richtige treffen,
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Jjeute raieber befonberä geitgemäfj gu nen>
nen, ba mir eS tdglid) erleben, ba§ ©prad)»
oerrentungen, „roieman fie im 9Jltmbe eines

frifd)en SDienfcben nid)t benten fann", aI3

fünftlerifdje Offenbarungen angeftaunt unb
nad)geäfft roerben.

ßiterarroiffenfd)aftlid)e9lunb-
f d) au.

SReue 93üd)er Don SBalter URedauer.

$>a8 furd)tbare, grunbaufn>üf)[enbe ®r«
cigniä be8 SSeltfncgeS tonnte, roie auf
ba£ gefamte Kulturleben, fo aud) auf bie

beutfd)e ßiteratur nld)t r.Ijnc tiefgreifenbcn

©influft bleiben, ©eroaltigeS, äöunber«
bare8 tjaben roir erlebt, 3>inge gefd)af)en,

bie aller menfdjlidjen ßbgif unb SBorauS«

fid)t 4?of)n »u fpred)en fd)ienen; ber ©inn
be8 2J?enfd)en, bem ber irbifd)e 83obcn
unter ben Süfjen fdjroanfte, mufjte gum
ÜBernatürlimen feine ßufludjt nehmen.
Dementfpredjenb ift aud; bie jüngfte ßitc«

ratu«- unter ba8 #etd)en teil8 be8 föo«

mantifd) • aJiufttfdjen, teiI8 be8 Ute-

naiffancet)aft»©eroalrigen gefteHt, nacLbem
fid) fdjon nor bem ffriege bebeutfame
©puren baoon gegeigt Ratten, ©inen ber»

oorragenben unb oieloerfpredjenben 83ec»

treter unb SBcrtünber b,at unfere jüngfte

beutfdje Literatur in Söalter SDlectauer

Scfunben. SDledaucr ift oon ber fß£)iIofophie

ergefommen. Sluf gebiegener pbifo»

fopl)ifd)er ©runblage beruht aud) feine

©djrift: „SBef enljafte ftunft" (<£el.

pbjn SJerlag, Sföündjen). Sluägebenb oon
ber

;
,äfthetifd)en ^bee" bei ftant, fud)t er

in einer $arftellung, beren logifdje frolge«

rid)tigteit unb ©efdjloffenbeit oollfte Sin«

ertennung oerbient, baä SBJefen ber flunft

unb be8 ffunftroerte« gu ertlören. @r
entroidelt bie @ntftet)ung be8 tünftlerifcrjen

SBerleS oon bem erften Sluffeiinen ber

3fbee beim Rünftler an bi8 gur legten

ftofflidjen 8hi8fül)rung, nid)t ot)ne bjerbei

beljergigtnSroerte g-ingergeige für bte 93c«

urteilung be8 eingelnen RunftroerfeS, rote

in8befonbere ber neuereu ffunftrtchtungen

al8 fold)er gu geben. — Sin @. t. 91. ©off»
mann erinnern 9Redauer8 9looeHen: „Sie»
gegnungen mit einem § a u n

"

(fturt 83ieroeg'8 ©erlag, ßeipgig); bbd)

getjen fie an fünftlertfd)er ©eftaltung Uber

ipoffmann infofern I)inau8, als fie mit
bem ©raufig «©onberbaren ber ©anblung
bie pfndjologifdjc (Einfühlung unb SluS»

beutung oerfnüpfen. ©o roerben bie

tJiguren unferer Teilnahme menfdjlid)
näger gerilctt, ba8 SBunberbare in ben
Sereid) be8 93egreifiid)en uub (grtlärbaren

erhoben. 93efonber8 ,,S)er 93ranb oon
©roieio" ift al8 ein tleineS 3Jleiftent(erf

feiner patr)ologifdjer Slnalnfe guberoerien.
— 3)en #öl)epunft ber Bisherigen SJtedauer«

fdjen 3)id)tfunft begeidjnet fein $)rama
.,4) c r blonbe ÜRanteL ©ine legen«

bare $anblung in 3 Sitten" (SRorbbeurfdjer

SSerlag für ßiteratur unb Jtunft, Stettin).

Sluf bem mnftifcben Untergrunbe biefer

legenbären $anblung ergeben fid) bie

fd)arfgegeid)neten $erfönltd)teiten traft«

ooOer, impulfioer 9lenaiffancemenfd)en unb
ergeben fo ein ©eroebe eigenartigen,

»adenben MeijeS. SBotl fnmbolifd)er Xtefe,

ourd)brungen oon frifd) unb träftig pul«

fierenbem Seben, aufgebaut in jmingenber
Iogifd)er SRotroenbigteit ber ©b^arattere unb
feeltfdjen (Sntroictelungen t)tnter[äfjt baö
aud) fprad)lid) fdjöne ©erf— mögen aud)

eingelne ©jenen nid)t gang au8geglid)en,

eingelne 93orgänge nid)t ganj Mar er«

fdjeinen — beim ßefer einen nadjb^altigen

ffiinbrud unb bürfte ebenfo auf ber 33üijne

feine SBirtung nid)t oerfe^len. — 3n bem
!Bud)e „3)a8 gltidb,afte @d)iff"
iSRorbbeutfdjer SBerlag für ßiteratur unb
fünft, ©tettin) tjat SRedauer brei ßuft«

fpiele be8 17. 3fabrbunbert8 jufammen«
gefteHt : „Der prafttfqe SBauer" (nad) einem
ijSidel^ätiugSfpicl ber englifd)en flomö«
bianten in 2>eutfd)lanb); „©orribiiicribri«

faj" (nad) Slnbrea8 ©rnpi)iu8); „flolben

unb gapfen" (nad) Sb^riftian SBeife unb
äJlartin Opife). ®ie ©rüde finb ein*r

DoUftdnbigen 9ieubear6eitung unterzogen,

j. 9J. ber ©orribilicribrifaj au8 5 roeit*

fdjroeifigen Sitten burd) SJefeitigung aKe8
unnötigen 93allafte8 auf einen einzigen

Slft jujammengejogen, um fie aud) un»

ferem beutigen ®efd)mad geniefjbar unb
bUb^nenfäfitg gu mad)en. I>a8 ift um fo

eljer gelungen, al8 bie ©d)roäd)en unb
ßafter ber iÜlen^dien burd) Den ßauf ber

3a^rb,unbcrte ^inourd) immer bie gleia)en

geblieben finb, fo bafj aud) ber ©umor
unb bie ©atirc, mit benen fie gegeifjelt

werben, b^eut nod) ebenfo rote oor brei«

bunbert ^afjren roirtfam finb. 9lament»
lid) ben 9cad)tommen ber 9larrentoiben«

unb ber Sannengapfengunftgenojfen tön«

nen roir gerabe heutigen iage8 nod) oft

genug begegnen. S. B.

llnoerlangte iPlanuffripte fenben roir nid)t gurüd, roenn ib,nen nidjt SRüdporto beiliegt.
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Professor Dr. Luckwig 5tein:

Der loyale »lonflikt.

Der soziale Aonflikt spielt sich beute, philosophisch verstanden, zwischen Staat und Gesellschaft ab. Wird die Gesellschaft Meister, wie der Anarchismus will, dann ist's mit der Stetigkeit der sozialen Entwicklung zu

Ende, dann tritt die individuelle Willkür, die soziale Variabilität, an die Stelle der festen staatlichen Gliederung, der Aonstanz, der Zufall an die Stelle des Gesetzes, das Ehass an die Stelle des Aosmos. Die politische

ultima ratio einer ungehemmten Entfaltung der Individualität, einer ins Ungemessene und Zügellose gehenden Abweichung vom Gattungsmäßigen und kostrennung vom staatlich geregelten Zusammenwirken der

Menschheit heißt Anarchismus. Ein Schulbeispiel: das beutige Rußland.

Jeder radikale Individualismus mündet in seiner letzten, richtig gezogenen Eonsequenz in seine Aarikatur, den Anarchismus, ein. Selbst Herbert Spencers Soziologie macht hiervon keine Ausnahme. Denn heißt

Individualismus Abheben vom Gattungsmäßigen, gewaltsames Heraustreiben von möglichst vielen „Einzigen" im Sinne Stirners oder „Uebermenschen" im Sinne Nietzsches: wie wollen dann diese erlesenen

Einzelexemplare sozial miteinander auskommen? Wir wissen ja, daß der geschichtlich bekannte Mensch niemals als „Einzelner", als soziales Atom, vorkommt! Wie wir in unserem physiologischanatomischen Bau die

Geschichte unserer Gattung verkürzt darstellen (Phylogenese), so in unserer seelischen Beschaffenheit die geistige Entwicklungsgeschichte der vorangegangenen Geschlechter. Es ist ein ewiger Irrtum des extremen

Individualismus, daß irgend ein Mensch ein „Einzelner" sei. Das Ideal der vollendeten „Einzigkeit" wäre ja, daß jeder Mensch ausnahmslos ein tiomo sui Zeneris würde — eine mythische Fiktion, eine soziologische

Robinsonade. Das Ariterium der Richtigkeit eines Prinzips ist und bleibt doch aber immer seine logische Zuendedenkbarkeit. Vermag nun jemand, es sei denn im Fieberwahn, den Anarchismus zu Ende zu denken, in feine

letzten dialektischen Schlupfwinkel zu verfolgen? Geht die Variabilität der Zpecies Korn« sapiens so weit, wie ihr zu Ende gedachtes Prinzip fordert, daß jeder Mensch sich selbst sein ein und alles, sein erstes und letztes

sei, daß er seine persönlichen Merkmale einzig und für sich allein habe, so daß er garnicht — von seiner Sweihändigkeit natürlich abgesehen — unter den Gattungsbegriff „Mensch" subsumiert werden könne: warum hatte

Stirner, der Vertreter des „Mir geht nichts über mich", das possierliche Bedürfnis, einen „verein von Egoisten" zu stiften — ein pikantes Analogon zum Verein der prinzipiellen Vereinsgegner — , und warum sucht

Nietzsches selbstherrlicher Zarathustra unablässig nach mehr „Uebermenschen?"

So unentbehrlich im Haushalte des menschlichen Zusammenlebens die Individualitäten auch sein mögen, und so ungern wir selbst diese verschrobensten Exemplare von philosophisch-anarchistischen Individualitäten —
Stirner und Nietzsche — aus literarischer Gonrmandise vermissen möchten: generalisiert wären sie, ästhetisch gesprochen, ein Unding, sozial gesprochen, ein Unglück. Individualitäten können immer nur Ausnahmen, nie

die Regel, immer nur reizvolle Spielarten, niemals generelle Typen darstellen. Mag es tausendmal wahr sein, was wir ja selbst vertreten, daß der sinn der Geschichte im Herausarbeiten von Persönlichkeiten zu suchen ist,

daß aller Aulturfortschritt im Herauswachsen aus dem Herdentiermäßigen, im Ucberwinden der absoluten sozialen Aonstanz, wie sie früheren Generationen eigen war, zu suchen ist, so ist es ebenso wahr, daß ein

Uebermaß von sozial unverdauten Individualitäten sür das Leben der Gesellschaft, wie das Beispiel Rußland zeigt, nicht zu unterschätzende Gefahren in sich birgt. Soziale Plethora ist nicht minder gefahrvoll als Anämie.

Gerade weil wir die Freiheit über alles schätzen, verabscheuen wir die Sügellosigkeit. Das philosophische Problem der Gesellschaft, und zwar unserer modernen Gesellschaft mit ihren ganz anders gearteten

Voraussetzungen und ihren von der Antike völlig abweichenden soziologischen Vorbedingungen, spitzt sich also dahin zu: Wie läßt sich zwischen Individualität und Gattung, zwischen Persönlichkeit und Masse, zwischen

der vom Standpunkte des Individuums aus berechtigten Forderung der Abweichung von der sozialen Aonstanz und der vom Standpunkte der Menschheit aus ebenso berechtigten Forderung der im Gattungsinteresse der

Menschheit liegenden Aufrcchlcrhaltung der sozialen Aonstanz ein fester Rhythmus, ein vergleichsweise ruhiges Gleichgewicht herstellen? Ist ein solches Gleichgewicht überhaupt erreichbar? Werden wir den tragischen

Aonflikt zwischen Gesellschaft und Staat, zwischen Individualität und Gattungsmäßigkeit zu überwinden vermögen? Wird das Siel der Geschichte — die Marimisation der sozialen Gleichheit — durch ihr bisher

angewandtes Ruttel — Herausarbeitung von Individualitäten — der menschlichen Gesellschaft nicht zum Fluche gereichen? Soll wirklich der Bolschewismus das letzte Wort der Geschichte sein? Sollen wir etwa an dieser

soziologischen Biegung des scholastischen Univcrsalicnproblems — was ist das primäre: Individuum oder Gattung? — schmählich zu Grunde gehen, zwischen diesen beiden Mühlsteinen zerrieben werden? Richtig

verstanden dreht sich alles um das Universalienproblem. In Logik und Erkenntnistheorie, in Metaphysik und Ethik ist und bleibt das Universalienproblem die Aardinalfrage der pbilosopbie. In der Logik lautet die Frage:



was ist Wahrheit? Der einzelne konkrete Vcgriff oder der abstrakte Allgemcinbegriff — die Idee? Methodologisch gefaßt: Induktion oder Deduktion? In der Erkenntnistheorie heißt sie: was ist wirklich? Die einzelne

Empsindung des Individuums (subsektwistischer j)hänomcnalismus oder Solipsismus), oder der in die Außenwelt hinausprojizierte verdinglichtc Empsindungskomplex? Nie ?armernäe8, ?Iato, (sollen, rlic ?rot2Aor28,

IAume, Aacri.

Das soziologische Universalienproblem lautet: was ist früher: das Ganze oder die Teile? Die Gattung oder das Exemplar? Die Menschheit oder der Mensch? Der 5taat oder der Vürger? Nach der antiken

StaatsAuffassung (f)Iaton, Aristoteles) geht der 5 Ataat als Ganzes dem Vürger als Teil logisch voran, nach der modern-individualistischen ist der Alaat umgekehrt nur aus seinen Teilen (bürgern) zusammengesetzt. Jene

nennen wir die organische, diese die mechanische ötaatstheorie.

Soll es nun unser geschichtliches Schicksal sein, an diesem brudermörderischen Konflikt, diesem gleichsam ins soziologische hinüberprosizierten AainA und Abelproblem, elend zu Grunde zu gehen?

Z)r. Z.5chulte-Vaerting:

Uder Nützlichkeit unc k Möglichkeit cker gbriistung.

Es scheint, daß weder der einzelne noch ganze Völker mit gutem Willen etwas für oder gegen die Entwicklung des Staates vermögen. Die Staatsphilosophen haben seit undenklichen Zeiten viel Mühe daran gewendet, die

Entwicklung des Staates mit guten Ratschlägen und Lehren zu unterstützen. Die Parteipolitiker helfen ihnen hierin redlich. Wir haben eine Unmenge von feindurchdachten Vorschlägen, was getan und was unterlassen

werden müßte, damit der Staat sich günstig entwickle. Dabei aber wird es bei fortschreitender Erkenntnis immer zweifelhafter, ob die sicherste Erkenntnis dessen, was dem Staate dient, uns etwas nützen kann. Ludwig Stein

sagt sehr richtig, daß der Staat kein Kunstprodukt, sondern ein Naturprodukt ist. „Wer uns heute noch zumutet, Rezepte für die künstliche Herstellung des Staates wissenschaftlich zu diskutieren, dem messen wir nicht mehr

Glauben bei, als jenen Freibeutern der Wissenschaft, welche die Quadratur des Zirkels konstruiert, das Perpetuum mobile gefunden und den Homunkulus präpariert zu haben vorgeben".

Alle Vorschläge, die wir in der Politik machen, sind zweifelhafter Natur, weil wir nicht wissen, ob die Vorschläge, selbst wenn sie noch so gut sind, ausführbar sind. Alle politische Propaganda ist unsicher im Erfolge,

weil wir nicht wissen, ob selbst dann, wenn wir das ganze Volk für eine Jdee gewonnen haben, dieselbe auch ausführbar ist.

Darum auch wollen wir in nachstehendem nicht dafür eintreten, daß abgerüstet werden soll, obwohl wir sehr wünschten, daß es geschähe. Es ist aber, wenn wir sagen, daß abgerüstet werden muß, ähnlich so, als wenn

wir sagten, daß es in der Ernte nicht regnen müßte. Wir würden ein Wunder begehren.

Die Rüstungen wachsen bei alternden Völkern wahrscheinlich so, wie dem alternden Hirsch das Geweih wächst. Wir können durch die feurigsten Reden, die idealsten Entschlüsse und klarsten Erkenntnisse nichts

dagegen tun. Unsere Nachkommen werden unseren Eifer belächeln, sowie wir jene Vorahnen, die einst glaubten, der König habe den Blitz in der Hand. Wenn es uns heute gelänge zu beweisen, daß Deutschlands

Rüstungen seit 1918 im Jnteresse Englands sind, und sogar ganz Deutschland diesen Beweis anerkannte, so würde sogar dadurch kaum etwas geändert werden können. Selbst wenn wir Deutschen den Entschluß faßten,

abzurüsten, würde es uns nicht gelingen.

Ganz England faßte vor 1914 den Entschluß, abzurüsten, ohne daß diese Absicht sich irgendwie in die Tat hätte umsetzen lassen.

England ist das Land, welches seit langer Zeit die Abrüstung proklamiert. Allerdings geschah dies vor 1914 in viel stärkerer Weise als heute. Vor allem das liberale Kabinett ist um 1906 in sehr entschiedener Form für

die Abrüstung eingetreten. Am 9. Mai 1906 stellte Vioian im



englischen Unterhause den Antrag, zum Ausdruck zu bringen, daß das Haus das Anwachsen der Rüstungsausgaben für außerordentlich halte, und daß es nötig sei, sie zu verringern. Solche Ausgaben verhinderten den

nationalen und kommerziellen Kredit, verschärften das Arbeitslosenproblem, verstopften die nützlichen Quellen für soziale Reformen und drückten mit besonderer Härte auf die Industrie. Das Haus rufe daher die Regierung

auf, energische Schritte zu tun, um das Dahinschmelzen des nationalen Einkommens zu vermindern, und zu diesem Zwecke darauf zu dringen, daß die Frage der Rüstungsverminderung durch internationale Abkommen auf

der bevorstehenden Hanger Konferenz geregelt werde. Dieser Antrag wurde von der liberalen Regierung angenommen. Grey sagte damals u. a.' „Ich halte dafür, daß eine solche Erklärung des britischen House of Commons
etwas ist, das seine Wert hat, wenn auch nur wegen des Eindruckes, den sie auf die andern Regierungen Europas machen wird. Ich glaube nicht, daß zu irgendwelcher Zeit die öffentliche Meinung in den verschiedenen

Ländern von Europa heftiger zum Frieden sich neigte, als zur heutigen Zeit. Gegenüber den Schrecken des Krieges, welche genugsam bekannt sind, gibt es zweifellos gewisse Dinge (off-sets) auf der andern Seite. Die

Verteidiger des Krieges mögen den Triumph über die physischen Leiden, die schönen Eigenschaften des Mutes und der Selbstaufopferung gegen die Wunden und den Verlust des Lebens setzen. Aber gegen die Ausgaben,

die der Krieg erfordert, haben sie nichts gutes zu setzen. Die bleiben, wenn die Aufregungen und Leidenschaften des Krieges vorüber sind, das schwere Todesgewicht, welches das nationale Leben bedrückt und die

Lebenskraft der Nationen angreift. Es wurde gesagt, führte Grey aus, wir sollen, ehe wir die Rüstungen vermindern, warten, bis andere es tun. Es ist Tatsache, wir warten einer auf den andern. An einem oder dem andern

Tage muß irgend jemand den ersten Schritt tun. Im Namen der Regierung nehme ich die Resolution nicht nur an, sondern ich bewillkommne sie als einen gesunden und heilsamen Ausdruck der öffentlichen Meinung. Und
gleich so, wie unter der früheren Regierung Lord Goschen, der erste Lord der Admiralität, eine öffentliche Einladung an die andern Regierungen, dem Gefühl dieses Landes zu entsprechen, erließ, vertraue ich, daß diese

Resolution aufgefaßt werden wird als eine Einladung des britischen Parlaments, die Rüstungen zu vermindern".

In England war man damals allgemein davon überzeugt, daß abgerüstet werden müsse, aber darum ist es England nicht gelungen, nun wirklich abzurüsten. Der Abrüstungsvorschlag hatte vielmehr ganz andere Folgen.

Dieser, vom deutschen Volke damals kaum beachtete Abrüstungsvorschlag ist von viel weittragenderer Bedeutung für Englands Machtvergrößerung gewesen, als wir heute ahnen. Seit diesem Abrüstungsvorschlag

gehörte England die Sympathie der Welt. Die Macht Englands im Kriege 1914—1918 aber beruhte auf den Sympathien, welche die Welt England entgegenbrachte. Man geht nicht zu weit, — eine spätere Zeit vor allem

wird dies erkennen — wenn man sagt, daß Englands Macht 1914—1918 sich mehr als zur Hälfte auf sein absolutes Bekenntnis zur Abrüstung gründete.

Wenn es Deutschland heute gelänge, dieses Bekenntnis zu dem seinigen zu machen, würde seine Macht ganz ungeahnt in die Höhe schnellen.

Der offene ausgesprochene Wille zur Abrüstung hat einen ungeheuren Machtzuwachs des Staates zur Folge. Wenn die am besten gerüsteten Völker in der Lage wären, der Welt gleichzeitig Abrüstungsvorschläge zu

unterbreiten, so würde ihre Weltherrschaft schwerlich zu hemmen sein. Da aber die Weltpolitik auf dem Gleichgewicht der Kräfte basiert, so vermag das bestgerüstete Volk es nicht, Abrüstungsvorschläge zu machen. Die

Gleichgewichtslage hindert dies. Nur schwach gerüsteten, dezentralisierten Völkern steht der durch Abrüstungsvorschläge zu erzielende Machtzuwachs zur Verfügung. Sie sind schwach, machen AbrüstungsVorschläge,

erwerben sich dadurch die Sympathien der Welt und ziehen so die Weltwage wieder ins Gleichgewicht. Diese Vorschläge sind viel weniger kostspielig als die Rüstungen. So blüht der militärisch „Schwache" sichtlich auf,

während der militärisch Starke jetzt zurückbleibt. Die Gleichgewichtslage wird auf diese Weise wiederum gestört, und wenn nichts Neues unternommen wird, bricht zu dieser Zeit Krieg aus, so wie 1914.

Die deutschen Staatsmänner haben vor 1914 auf die Abrüstungsvorschläge Englands genau achtgegeben und es wohl durchschaut, einen wie gewaltigen Machtzuwachs den Engländern aus ihren Abrüstungsvorschlägen

erwuchs. Die deutschen Staatsmänner haben mit allen Mitteln zu verhindern versucht, daß England seine Abrüstungsvorschläge allzuoft wiederhole.

Niemand als wir selber könnte uns einstweilen hindern, daß wir, genau wie einst England, durch einen vom Reichstage einmütig unterstützten Antrag vorschlügen, unser Heer freiwillig noch weiter zu verringern, wenn

auch England und Frankreich es tun. Dadurch aber würde unsere Macht sehr wachsen. Es ist daher zu erwarten, daß England und Frankreich uns diese Abrüstungsvorschläge nur ungern machen hörten, und nachdem es

einmal geschehen, unsere Regierung unter der Hand gedrängt werden würde, diese Vorschlüge zu unterlassen. Denn Frankreich würde durch sie allgemach in eine isolierte Stellung geraten, genau so wie Deutschland vor

1914, und England würde an Macht einbüßen oder es mühte selber sehr energisch neue Abrüstungsvorschläge machen, was aber zur Zeit nicht gut möglich ist, wie wir noch sehen werden.

Deutschland vermag aber keineswegs durch die Majorität der Volksvertreter Abrüstungsvorschläge zu machen, denn wir sind uns einesteils über das, was der Außenpolitik unseres Staates nützt, garnicht klar, andernteils

ist unsere innere Entwicklung nicht weit genug vorgeschritten, sodaß wir in Rücksicht auf die Innenpolitik kaum in der Lage wären, überhaupt Abrüstungsvorschläge Zu machen. Wir sind daher nicht fähig, diesen

Machtzuwachs, der leicht erreichbar wäre, an uns Zu nehmen. Desungeachtet bleibt er leicht erreichbar. Desungeachtet bedeutet es mittelbar eine Machtzuwachs Englands und Frankreichs, daß wir diese Vorschläge nicht

unterbreiten.

Wir verstärken diesen sich auf außenpolitische Sympathien gründenden Machtzuwachs Englands und Frankreichs dadurch, daß wir das Gegenteil von dem tun, was wir zur Erwerbung dieser neuen uns bisher

unbekannten Macht tun mußten. Wir machen nicht Abrüstungsvorschläge, sondern wir suchen bei der Entente um die Erlaubnis nach, ein größeres Heer halten zu dürfen.

Dieser Vorschlag kommt der Entente, England sowohl als Frankreich, natürlicherweise gerade recht. Denn wir geben damit das billige Mittel, das einem schwachen dezentralisierten Staate zur Mehrung seiner Macht zur

Verfügung steht, dieses großartige politische Instrument, welches England von 1906— 1914 so meisterhaft handhabte, freiwillig aus der Hand. Sind sogar noch stolz, daß wir es abgeben dürfen, und daß die Entente, vor

allem England, in Betracht zieht, die Mehrung unserer Truppen zu „dulden".

Wenn wir Abrüstungsvorschläge machten, so würden England und Frankreich sich dagegen im geheimen erheben, so wie wir uns vor 1911 im geheimen gegen die Abrüstungsvorschläge Englands erhoben. Und wir

müßten sie mit der Zeit einstellen, sogar England mußte es vor 1914. Desungeachtet würde uns ein großer Teil der auf diese Weise sehr billig erlangten Macht verbleiben. Denn auch was in der Politik im geheimen

geschieht, sickert stets durch. Die Welt würde, trotzdem Frankreich und England uns im geheimen abzuhalten suchten, unsere AbrüstungsVorschläge zu unterbreiten, doch darüber informiert sein.

Unsere erneuten Rüstungen können vor allem den Engländern nur recht sein, wenn Lloyd George dies auch nur andeutungsweise zu verstehen zu geben vermag. Unsere Rüstungen gerade sind es, die England

ermöglichen würden, seine Abrüstungsvorschläge in alter Stärke wieder aufzunehmen. Heute vermag England keine energischen Abrüstungsvorschläge zu machen, weil es auf dem Kontinent keine Macht gibt, die

Frankreich im Zaume hält. England muß dies heute selbst besorgen. Diese Last sucht es mit Naturnotwendigkeit auf Deutschland abzuschieben und Deutschland nimmt sie an, als ob ihm damit eine Wohltat erwiesen

würde, statt sich zu weigern, oder wenigstens mit Ausflüchten zu antworten und sich drängen zu lassen.

England kann die Last nur langsam auf unsere Schultern wälzen, einmal weil es fürchten muß, daß sein Beginnen sonst dem Blindesten offenbar werde, dann aber auch, weil Frankreich sonst zu schnell mißtrauisch

werden würde. Aber England wird die Last auf Deutschlands Schultern wälzen und danach, und das ist das Ausschlaggebende, von neuem energisch für Abrüstung eintreten. Auf diese Weise wird dann England der ganze

Machtzuwachs zufallen, den wir zu erlangen vermöchten, wenn wir die Rüstung für England nicht übernähmen, sondern statt dessen selber Abrüstungsvorschläge machten.

Wer nicht überzeugt ist, daß weder Torheit, noch Genie, noch der gute Wille Einfluß auf die Entwicklung des Staates haben, der könnte, was die Rüstung anbelangt, über Deutschlands Torheit täglich klagen. Aber die

Weisheit nützt uns nichts. Selbst wenn wir es wohl begriffen, daß wir eine Riesendummheit begehen, würden wir sie nicht hindern können. Wir haben zu viele Leute, die bereit sind, Soldaten zu werden, denn der

Arbeitslosen und Arbeitswilligen sind viele und die Soldaten bezahlen wir gut. Man wird sagen, da müsse man sie eben nicht mehr so gut bezahlen. Aber wo ist der Minister, der dies zu hindern vermöchte. Wer hängt der

Katze die Schellen um, besser gesagt, wer vermag es als Maus der Katze die Schelle umzuhängen.

Heute allerdings glauben noch viele Politiker, man könne, wenn man nur wolle, vermittels Befehlen der Minister überflüssige oder rebellierende Soldaten nach Hause senden. Das wäre sehr einfach. Wer aber glaubt, daß

es möglich ist, der ist sich über das Wesen des Militärs nicht klar. Soldaten zeigen sich von der gleichen zähen Beschaffenheit wie alle jenen andern Stände, die auf Kosten des Staates leben. Sowie es nicht gelingt, den

reichen Nichtstuern das Geld abzunehmen und sie zur Arbeit zu verwenden, so gelingt es nicht, das Militär durch Befehle der Minister nach Hause zu senden. Jeder Minister, der hier zu hart vorgehen wollte, beginge

zudem einen Fehler. Denn er würde einen Putsch des Militärs hervorrufen, aber nicht die Macht des Militärs verkleinern. Jene Reden, die gehalten, und jene feurigen Artikel, die geschrieben werden, um die Minister zu

veranlassen, das Militär zu pressen, sind sogar bedenklich. Auf Befehl der Entente wurde hart auf die Baltikumtrappen gepreßt. Die Folge war, daß das Militär mit einem Putsch antwortete.

Genau so wie die Bahn-, Post- oder sonstigen Beamten, wenn man einen großen Teil ihrer Kollegen entlassen oder arg schädigen wollte, vereint mit Streik antworten würden, ebenso antwortet das Militär, welches man
mit billigen Befehlen entlassen will, mit Putsch.

Gerade darum ist es bedenklich, wenn die Entente oder einflußreiche deutsche Männer den deutschen zuständigen Minister auffordern, das Militär kurzerhand zu entlassen. Wenn wir das Militär entlassen wollten, bliebe

uns nichts übrig, als für das Militär andere Stellen im Staate zu suchen. Einesteils aber sind alle Stellen besetzt. Wir müßten das Land aufteilen, um neue Stellen zu erhalten. Andererseits sind gerade bei den Soldaten Leute

untergebracht, die nicht arbeiten wollen. Unsere Arbeitsgelegenheiten sind, wie wir alle wissen, allerdings nicht so, daß man sich zu sehr wundern darf, wenn es Leute gibt, die sich zu drücken suchen. Alfred Dovlin sagt

sehr schön' „Warum soll ein Fabriksklave arbeiten? Träge sein, das ist bei ihm schon ein Zeichen von Menschlichkeit".

Aber selbst wenn der Arbeitswillen aller gut wäre, so würden uns, solange wir das Land nicht aufteilen, doch die Stellen mangeln, in denen das Militär untergebracht werden könnte. Daß das Militär sich unter solchen

Verhältnissen mit verdoppelnder Energie weigert, sich nach Hause senden zu lassen, ist klar. Ebenso, daß vor allen die Großgrandbesitzer für neue Rüstungen eintreten. Jch bewundere Herrn v. Gerlachs Artikel in der

„Welt am Montag", aber seine billigen Abrüstüngsvorschläge passen nicht zu seiner sonstigen Weitsicht. Angenommen einmal, Herr v. Gerlach z. B. wäre selber mit seiner ganzen Zukunft, seinem Einkommen und seinem

Streben vom Bestände des Militärs abhängig, würde er sich nicht weigern, alles aufzugeben, seine große Fähigkeit zu schreiben, seinen geachteten Namen als Schriftsteller, kurz alles, um ganz von vorn etwas ganz neues,

das er garnicht liebt, anzufangen.

Wenn wir versuchen wollen, zu erreichen, daß Deutschland England die Rüstungslast nicht abnimmt, so müssen wir durchaus andere Wege gehen. Die Minister vermögen gegen ein starkes Militär nichts. Sie passen sich

ihm an, oder müssen gehen. Unser Militär aber ist noch immer stark, denn unser Militär steht auf zu gut fundiertem Boden, als daß es durch eine Niederlage soweit geschwächt werden könnte, daß die Minister

vermöchten, es zu leiten.

Woher aber rührt dieses starke Fundament? Gerade jenes England, welches die Abrüstungsoorschläge machte, war der Begründer und Bankier der deutschen Militärpartei. Und nicht nur der deutschen, sondern auch der

französischen und russischen. England, von dem die Nbrästungsvorschläge ausgehen, ist zugleich der große Finanzier der europäischen Militärparteien. Ich habe in einem demnächst erscheinenden Aufsatz die Summen
zusammengestellt, mit denen England seit den letzten Iahrhunderten die europäischen Militärparteien unterstützte. Frankreichs Militär wurde gegen Karl V. finanziert, die deutschen Protestanten im Dreißigjährigen Kriege

gegen das Haus Habsburg. Unter Wilhelm von Oranien und Königin Anna wurde das deutsche Reich gegen Ludwig XIV. finanziert. Osterreich wurde in den Schlesischen Kriegen, Friedrich der Große wurde im

Siebenjährigen Kriege finanziert. Um 1500 wurde Preußens, Österreichs, Rußlands Militärpartei gegen Frankreich finanziert. 1914 wendete sich wiederum das Blatt. letzt wurde von neuem Frankreichs, Italiens, Rußlands

Militär gegen Deutschland finanziert, heute wird das polnische Militär gegen Rußland finanziert. Auf dieser Finanzierungspolitik Englands, daran kann gar kein Zweifel sein, fußen alle europäischen Militärparteien. Es

wäre aber verfehlt, England hieraus billige Vorwürfe zu machen. Es wäre dasselbe, als wollte man, ohne daß man einen Blitzableiter aufbaut, sich beklagen, daß der Blitz einschlägt.

Es war nicht möglich, das Gewitter abzuschaffen, aber wir wurden des Blitzes doch Herr durch den Blitzableiter. Die Kriegsgefahr können wir ebenso nicht abschaffen, aber wir können sie vielleicht ablenken. Gerade die

Finanzierungspolitik scheint einen Ausweg aus der Rüstung zu bieten.

Ich bin hierauf an anderer Stelle näher eingegangen und möchte hier nur bemerken, daß im antiken Athen ein ganz gegenteiliger Weg der Finanzierung beschritten worden ist. So wie England seit Iahrhunderten die

europäische Kriegspartei finanziert, so hat Perikles umgekehrt die Friedensparteien der Nachbarvölker geldlich unterstützt. Durch diese Umkehrung der Finanzierung aber war Perikles der einzige Mann in der Geschichte,

so weit wir sie kennen, der den Krieg zurückhielt. Desungeachtet kann nicht gesagt werden, daß er ihn entgegen der Entwicklung des Staates zurückhielt. Die eigenartige, wunderbare, den Frieden stützende

Finanzierungspolitik Athens lag vielmehr in der Entwicklungsrichtung des athenischen Staates begründet. Ob die europäische Finanzierung des Krieges in andere Bahnen gelenkt werden kann nach der Art der athenischen,

ohne daß dies in der Richtung der Entwicklung liegt, könnte erst die Zukunft lehren.

Wir brauchen dies aber garnicht abzuwarten, denn wir können diese Finanzierung auch unabhängig vom Staate vornehmen. Reiche Kaufmannsgruppen haben oftmals den Krieg finanziert. Ebensogut könnten sie auch

jene Finanzierung vornehmen, die dem Frieden dient. Es gibt stets und zu allen Zeiten reiche Industriezweige, die sehr starkes Interesse am Frieden haben. Nicht so sehr an der Stärke der Friedenspartei des eigenen Landes,

sondern daran, daß der stärker gerüstete Nachbar Frieden hält. Es gab vor 1914 sehr reiche englische Industriezweige, welche die Opposition gegen die kriegslustige deutsche Negierung gern geldlich unterstützt hätten, weil

dies in ihrem eigenen geldlichen Interesse gewesen wäre.

Man wird nun geneigt sein, zu fragen, ob dies nicht einer Bestechung gleichkomme. Doch muß man antworten: Die Bestechungssummen, die vom englischen Staate für den Krieg gezahlt worden sind, sind enorme

Warum hat sich darüber bis heute niemand erregt? Diese Summen umgekehrt für den Frieden flüssig zu machen, ist eine große Aufgabe. So groß, daß unsere moralischen Bedenken, die uns nicht drückten, solange

Niesensummen zur Bestechung der europäischen Kriegsparteien gezahlt wurden, uns nicht gerade dann beschweren dürfen, wenn versucht uird, sie zur Erhaltung des Friedens zu verwenden.

Wenn die englischen und amerikanischen Finanzkreise begännen, eine den Staaten entgegengesetzte Finanzierung des Friedens einzuleiten, so würden die Staaten weit eher in der Lage sein, zu folgen. Wenn heute die

englischen und amerikanischen Kaufleute, die in Rußland verdienen wollen, die russische Friedenspartei unterstützten, so würden der englische und amerikanische Staat in ihrer Finanzierung der polnischen und

tschechischen und finnischen Kriegsparteien schwer behindert werden. Dies aber wäre ein Fortschritt von einer Tragweite, die wir heute noch gar nicht ermessen können. Denn wir sind gewohnt, die Entwicklungsrichtung

des Staates als nach Belieben veränderbar vorauszusetzen, hierdurch aber würde praktisch versucht, einer Entwicklungsrichtung im Staate zu Gunsten des Friedens künstlich eine andere Richtung zu geben.

Wenn die rassischen Friedenspnrteien finanziert würden, so konnte dies mit der Zeit auch unserer eigenen Friedenspartei zugute kommen. Viele Kräfte, die heute dem Militär zufließen, würden nach Nußland abwandern,



wenn dort der Frieden gesicherter wäre. Aber dies ist nicht der Hauptgrund, der bei einer russischen Friedensfinanzierung auch Deutschland militätisch entlasten würde. Das ist vielmehr folgender: Wenn die

Kaufmannschaft begänne, die russische Friedenspartei zu finanzieren, so würde das polnische Militär sich gar bald angriffslustiger zeigen als das russische. Ist Polen? Militär durch die Finanzierungen der Kriegspartei, die

von England und Amerika her erfolgten, doch bereits heute sehr angriffslustig. Die englischen Kaufleute aber würden, nachdem sie die russische Friedenspartei finanziert hätten, verlangen, daß der Pole nicht auf englische

Kosten den Russen angriffe und so die Friedenspartei wieder vernichte. Sie fordern dies heute schon, würden aber noch weit stärker in ihrer Opposition werden, wenn sie ihr Geld an die Finanzierung der rusjischen

Friedenspartei gelegt hätten. Die Kaufleute würden in diesem Falle sogar damit beginnen, im Gegensatze zum englischen Staate, die polnischen Friedensparteien zu finanzieren. England und Amerika aber würden dann

gezwungenermaßen die Finanzierung der Militärpartei einstellen, oder doch sehr beschränken müssen, denn beide Staaten sind von den Kaufleuten abhängig. Auf diese Weise aber würde die deutsche Militärpartei Luft

bekommen. Sie würde ohne jede Rüstungsvermehrung erstarken. Denn die Stärke der Militärpartei richtet sich nicht nach der absoluten Stärke der Rüstung, sondern nach der relativen. Ein Staat kann sehr schwach gerüstet

sein, und desungeachtet doch eine sehr starke Militärpartei haben, nämlich dann, wenn in andern Staaten die Rüstung noch schwächer ist.

Gerade die Tatsache, daß die deutsche Militärpartei einzig durch die Finanzierung der Friedenspartei des Nachbarn erstarken würde, würde die Veranlassung für die Kaufmannswelt werden, auch unsere Friedenspartei zu

stärken. Dies wäre für Deutschland ein Vorteil von unermeßlicher Tragweite. Dadurch würde eine Landaufteilung entwicklungsgemäß eingeleitet werden können. Dadurch würde für unser Land voraussichtlich eine Blüte

eingeleitet werden, von einer Schönheit und Stärke, die wir heute nur ahnen können, wenn wir nach Hellas sehen, nach jenem Lande, das einst diese Finanzierung des Friedens unter Perikles ausgeführt hat.

Allerdings würde zum Schutze des deutschen Friedens dann wieder notwendig werden, auch Frankreichs Friedenspartei zu finanzieren. Denn die Schwächung der Militärpartei in dem einen Lande zieht automatisch die

Stärkung der Kriegspartei anderer Länder nach sich. So würde z. B. auch die japanische Friedenspartei finanziert werden müssen, sobald die russische finanziert worden wäre.

Man würde in fortschreitender Finanzierung auf der einen Seite bei England,, auf der andern Seite bei Amerika landen.

Die Industrien würden vor die Aufgabe gestellt werden, zum Schlüsse auch die englische und amerikanische Friedenspartei zu finanzieren. Dies würde jedoch Schwierigkeiten bereiten. Es ist voraussichtlich möglich, daß

englische und amerikanische Kaufleute sie wohl kommen an erster Stelle in Frage — die Friedensparteien der ganzen Welt finanzieren. Ob sie aber in der Lage sind, die englische und amerikanische Friedenspartei zu

finanziern, muß bezweifelt werden. Die Kaufleute haben hiervon keinen direkten Vorteil mehr und auf den zukünftigen läßt sich nichts aufbauen, auch beim Kaufmann nicht.

Die Gefahr, welche in dieser Art Finanzierung liegt, ist, daß die englische Militärpartei, selbst wenn England die Rüstungen garnicht verstärkte, auf diese Weise zu stark würde.

Dieses Anwachsen der Kriegspartei des eigenen Landes ist eine der gefahrvollsten Folgen der Finanzierung der Friedensparteien in den Nachbarstaaten. Durch die Schwächung der Kriegsparteien der Nachbarstaaten ist

einst die Kriegspartei Athens mit so erschreckender Schnelligkeit angeschwollen, daß sie nach kurzer Zeit schon die ganze Friedenssinanzierung zu hindern vermochte.

Wenn der englische Staat heute die Friedensparteien des europäischen Kontinents finanzieren würde, so würde auch die englische Kriegspartei sich naturgemäß verstärken. Dies zeigte sich einst in Athen vor allem darin,

daß die Behauptung, die Gelder für den Frieden würden ungerecht und an falscher Stelle verteilt, Boden gewann.'

Diese Meinung wurde von Iahr zu Iahr stärker. Man fragte immer nachdrücklicher, wozu der athenische Staat sein Geld an fremde Staaten fortwerfe. Die Aufdeckungen über die Betrügereien in der Friedensfinanzierung

würden auch in England, das kann man voraussagen, gar bald eine stehende Nubrik in den Zeitungen bilden. Es ist zwar des öfteren nachgewiesen, daß allüberall gleich viel Bestechungen vorkommen. Aber alle

Bestechungen in Regierungskreisen werden stets erst dann bemerkt, wenn die Opposition stark genüg ist. Wenn ein Volk bestimmten Regierungskreisen Unterschlagung und Bestechungen nachweist, so heißt das nicht, daß

in diesen Regierungskreisen die Bestechlichkeit überhand nahm, diese ist vielmehr, hei gleich bezahlten Personen, statistisch nachweisbar überall gleich hoch. Sondern es zeigt sich hierin, daß die Opposition gegen diese

Regierungskreise wachst.

Gewiß würden, genau so wie in Athen, auch in England weitschauende Männer auftreten, um das Publikum darüber aufzuklären, daß die Friedensfinanzierung nötig sei. Aber diese Aufklärung würde ganz nutzlos sein.

Denn es ist kein Mangel an Einsicht, welcher im Volke das Wachsen der Kriegspartei veranlaßt. Die öffentliche Meinung eines Volkes ist in vielen Fällen abhängig vom Stande der Gleichgewichtslage. Leider haben wir

uns hierüber bis heute noch garnicht informiert, sondern die Scheingründe für den wahren Grund eingesetzt und sie durch Aufklärung zu beseitigen gesucht. Die Geschichte zeigt aber, daß, sobald die Gleichgewichtslage

für ein Volk eine schwache Militürpartei schafft, das Volk ganz von selber politisch aufgeklärt ist. Die Entwicklung verschließt nur jenen Völkern die Augen, denen die Weitsicht doch nichts nützen würde, weil die

Gleichgewichtslage ihre militärische Stärke und damit ihren Untergang begünstigt. Völker mit relativ starker MilitärPartei taumeln stets blind in den Abgrund. Aber die Ansicht, daß Klugheit und Aufklärung sie retten

könnten, ist völlig verfehlt. Vielmehr ist es gerade umgekehrt: Weil alle Weitsicht diesen Völkern doch nichts helfen könnte, darum sind sie blind. Die Natur machte von 19V6— 191 A nicht den Engländer politisch klug

und den Deutschen politisch blind. Sondern die Entwicklung machte jenes Volk sehend, dem das Gesicht nützte. Demjenigen aber, dem doch nicht zu helfen war, dem kürzte sie die Leiden des Unterganges durch Blindheit.

Nur ganz vereinzelte Individuen stehen beim Untergänge ihres Volkes händeringend. Sie sind durch irgend welches Geschick der allgemeinen Blindheit entgangen. Diese wenigen nun suchen oftmals mit Todesmut ihr

Volk, das sie in den Abgrund eilen sehen, noch aufzuhalten. Aber ihr Beginnen ist im Keime unfruchtbar, weil es an ganz falscher Stelle ansetzt. Bei fortschreitender politischer Erkenntnis wird man gerade diese

einsichtigen Männer als große Schuldige erkennen. Und zwar deswegen, weil sie das Volk durch unmögliche Mittel zu retten suchten. Statt vorher erst zu erkunden, ob ein politisch blindes Volk durch Einsicht auch zu

retten ist, jammern sie über die Blindheit des Volkes. Sie verwenden Zeit und oft hohe Begabung in nutzlosen Räten und Aufklärungen. Diese Männer werden der Nachwelt einst erscheinen wie Leute, die beraten, ob man
es am Sonntag regnen lassen solle oder nicht, die haarklein die Zeiten nachweisen, in denen Regen und Sonnenschein für Stadt und Land und im Verhältnis zueinander am günstigsten wären, und die dann auf Erfolg hoffen.

Wieviel Zeit ist vor 1914 auf die Stärkung der englischen, der deutschen Friedensparteien verwendet worden. Von 1906— 1914 war nahezu glänz England einig, daß abgerüstet werden müsse. Würde man nicht glauben,

daß diese Tatsache uns alle endlich darüber aufklären müßte, daß Erkenntnis in der Politik zur Änderung der Lage nicht hinreicht, daß die Aufklärungsarbeit, selbst wenn erfolgreich, gar nicht in allen Fällen den Erfolg

haben kann, den man sich blind von ihr verspricht.

Wenn die Gleichgewichtslage es zuläßt, so ist ein Volk ganz von selber über die Nützlichkeit der Abrüstung aufgeklärt. Gerade darum war England von 1906— 1914 sich über die Nützlichkeit der Abrüstung klar, weil

diese Erkenntnis in der Entwicklungsrichtung des englischen Staates lag.

Diese Erkenntnis Englands aber war durch die Stärke der deutschen Kriegsparteien erst erkauft. Die Blindheit Deutschlands bezahlte Englands Erkenntnis. Mehrere hundert Jahre finanzierte England die Kriegsparteien

und damit die Blindheit des Kontinents und vermochte es hauptsächlich aus diesem Grunde, selber weitsichtig zu sein, Abrüstungsvorschläge zu machen usw. Daß es Abrüstungsvorschläge machen konnte, ist gerade die

Folge davon, daß es die Kriegsparteien des Kontinents sinanzierte, sowie es eine Folge von Athens Friedesfinanzierung war, daß es während seiner tatsächlichen Abrüstung, obwohl Perikles heftig, darauf drängte, nicht

vermocht hat, Abrüstungsvorschläge öffentlich zu unterbreiten.

Hieran möge man ermessen, wie billig Erkenntnisse in der Politik find, wie nutzlos Abrüstungsvorschläge sind und wie wenig sie als das Zeugnis für die Möglichkeit einer Abrüstung in Frage kommen.
Abrüstungsvorschläge sind ein Machtmittel. Man wird es sich kaum noch länger verhehlen können, daß sie die Rüstung eher verstärken, als daß sie dieselbe zurückschraubten. Wenn England je wirklich abrüsten sollte, so

wird es zu dieser Zeit wahrscheinlich ebenso wie einmals das abrüstende Athen nicht mehr in der Lage sein, Abrüstungsvorschläge zu unterbreiten. Jedenfalls nicht, solange es, gleichwie Athen, ohne äußerenA Zwang
abrüstete. Die Gleichgewichtslage würde dies hindern. Der freiwillig abrüstende Staat ist der stärkste Staat. Abrüstungsvorschläge aber find das Mittel des schwachen, der sich durch Erwerbung von Sympathien billig neue

Macht sichern muß. Wenn wir nun aber bei den vorstehenden Erwägungen für die Zukunft besorgen müssen, daß die englische Kriegspartei während einer Friedensfinanzierung des Kontinents zu stark werden wird, so

dürfen wir auf der anderen Seite vielleicht hoffen, daß zu der Zeit, wo die englische Militärpartei dem Kontinent gefährlich werden würde, die Entwicklungsrichtung der ganzen Finanzierung des Kontinents soweit geändert

werden konnte, daß der Kontinent nun seinerseits die englische Friedenspartei zu finanzieren vermöchte.

Gefährlich würde England einem schwachen Europa zudem nie werden können, denn ein militärisch schwaches Europa vermöchte sich gegen ein starkes England zu einigen und es zu besiegen.

Nurel »lolnai:
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1. Im Wege der demokratischen Bestrebungen taucht oft der Einwand auf, daß die Demokratie an sich zwar schön und edel wäre, doch sei das Volk dazu noch nicht reif. Diese Argumentation übt auf zahlreiche

aufrichtige Anhänger der Demokratie eine lähmende Wirkung aus. Anscheinend nämlich ist an ihr viel Richtiges. Wem sollte dieser Gedanke entgangen sein, den die Kurzsichtigkeit, die Kleinlichkeit und die Böswilligkeit

eines so großen Teils der Menschen verbittert haben? Die nicht genug kritisch Denkenden können aber durch das sophistische Schimmern eines jeden politischen Formproblems ähnlichen Charakters betäubt werden:

Extrem und Mittelweg, Wucht und Vorsicht, Ständigkeit und Veränderlichkeit usw. spielen in den politischen Wortstreiten eine Rolle, die der der eigentlichen inhaltlichen Fragen nahe kommt. Dem Wesen nach ist auch

die Reife zur Demokratie ähnlich geartet, da sie doch von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Demokratie prinzipiell unabhängig ist' psychologisch ist es aber klar, daß ihre Erörterung auch tiefere Probleme der

Demokratie erhellen mag. Sie scheint uns also keineswegs müßig zu sein.

Vor allem versuchen wir, den angeführten Einwand zu Ende zu deuken. Die Demokratie ist gut, sie muß erreicht werden: das Volk muß aber dazu erst reif werden. Worauf ist daraus zu schließen? Daß man das Volk zur

Demokratie erziehen muß. Diese Arbeit soll ein Element des Erringens der Demokratie sein. Die Wortführer des Einwandes betonen diese Phase des Gedankenganges schon meistens mit geringerem Eiser. Doch steckt eben

hier das positiv Wichtige. Wird das Volk von sich selbst reif werden und unter welchen Umständen? Was mag die Funktion einer bewußten staatsmännischen Tätigkeit sein? In welcher Beziehung werden das Reifwerden

zur Demokratie und die Verwirklichung der Demokratie zu einander stehen?

Es scheint klar zu sein, daß das ruhige Abwarten dessen, „wie das Volk reif wird", geradezu komisch wäre. Während man von dorn Individuum etwa sagen dürfte, daß es mit 18 Iahren zur selbständigen Wahl seiner

Religion und mit 24 Iahren zur selbständigen ?Xrmaltung seines Vermögens, sodann in etlichen Iahrzehnten zum Tode reif werde: wäre jeder analoge Versuch betreffs der Menschheit, ja einzelner Kulturen und Völker

lediglich ein Spiel. Das Volk muß zielbewußt erhoben werden. Auf welche Art jedoch? Mit politischen Einrichtungen, gesellschaftlichen Lehreinrichtungen oder mehr individuell? Dies müssen wir nicht umfassend

beantworten. Daß jede Verfügung, die die Armut und Unwissenheit verringert, nützlich ist' daß die Bücher und die individuelle Erziehung unentbehrlich sind, wissen wir immerhin. Uns wird eben das nur berühren, wie sich

die Entwicklung der Demokratie und die Erhebung Zu einander stellen.

2. Das gröbste Extrem der Unreifetheorie würde besagen, duß mit der Demokratie schlechthin nicht eingesetzt werden muß, sondern es wäre

auf das vollständige Reifwerden des Volkes zu warten und ihm darauf die Demokratie zu gewähren.

Diefe Auffassung ist gleichermaßen naiv und unsittlich. Sie ist naiv, weil doch jeder dessen bewußt ist, daß es unmöglich wäre zu etwas reif zu werden, ohne sich daran im entsprechenden Maße zu gewöhnen. Stellen

wir uns vor, daß ein Iüngling bis zu seinem 24. Lebensjahr in einer „idealen" geld-, eigentums- und konkurrenzlosen kommunistischen Gemeinschaft erzogen worden wäre und — merkwürdigerweise — das Niveau eines

24 Iahre alten Durchschnittsmenschen unserer Gesellschaft erreicht habe. Könnte man ihn auf einmal in unsere Gesellschaft versetzen und die Verwaltung eines großen Vermögens ihm anvertrauen? Oder um einen

weniger treffenden Vergleich zu gebrauchen, könnte man jemanden zu einer mächtigen Blatterneinimpfung dadurch reif machen, daß man ihn gut ernähre und seine Gesundheit und Kraft jederweise steigere, ohne aber nur

ein Atom Blatternlymphe in sein Blut zu spritzen?

Wir glauben übrigens, daß jene kommunistische Gemeinschaft auch in anderer Hinsicht keinen jungen Mann produzieren würde, der dem Menschen selbst unserer traurigen Welt gewachsen wäre. Doch ist dies Beispiel

nicht wichtig' wichtig ist nur, daß die kulturelle Entwicklung ohne ein gewisses Ausüben der Demokratie undenkbar ist. Mathematik lernen wir, indem wir rechnen,' Lesen, indem wir schreiben: und Sittlichkeit, indem wir

handeln. Das Volk vermag die Demokratie derart nicht zu erlernen, daß jeder tun könne, was er will,' aber auch derart nicht, daß man Mathematik und Hygiene, ja auch Wohlwollen und Rechtsgefühl lerne. Darüber soll

einstweilen dies genügen.

Iene gewisse extreme Auffassung ist nun nicht nur naiv, sondern gleichfalls unsittlich. Denn es ist unsittlich, uns den andern als Nichter aufzuzwingen, die sich damit beschäftigen, ob ihre Mitmenschen bzw.

Volksgenossen bereits reif genug dazu seien, sich selbst zu regieren. Man darf die Sache nicht so bequem nehmen. Wir dürfen uns nicht zu Dienern des Volkes ernennen, die seine Interessen hüten, denn so werden wir

vermutlich zu Tyrannen des Volkes. Nie dürfen wir vergessen, daß wir Mitglieder des Volkes sind, und wenn wir mehr Vernunft und Gerechtigkeitssinn besitzen, als dessen Durchschnitt, so ist es unsere Pflicht, auf dieser

Grundlage das Volk zu kritisieren und zu veredeln, doch ist es völlig unsittlich, auf dieser Grundlage das Volk in Knechtschaft Zu halten. Seine Meinung kann jedermann äußern. Wer sich wirklich zur Führung berufen

fühlt, tut auch recht, wenn er sich meldet und erkennen läßt. Doch über die Freiheit seiner Mitmenschen entscheiden dürfte nur ein Unfehlbarer, solche aber gibt es nicht. Dafür kann also niemand die Verantwortung auf

sich nehmen.

Iede Regierung, die in einer nicht vollkommenen Demokratie wirkt, möge sich als ungesetzlich und im moralischen Sinne transitorisch betrachten; sie möge sich nicht über jeden verbrachten Tag freuen, sondern

vielmehr schämen, ' sie möge sich nicht Vater des Volkes nennen, denn solch einer existiert nicht und tut auch nicht not,' sondern sie soll des peinlichen, mühevollen, durch Kompromisse schreitenden Wanderns in das

Reich der Demokratie in seinem vollen Ernst gewahr werden. Und sie soll den Weg mit keinem Borwand versumpfen — wozu jede Regierung, mehr Neigung hat, als zum eventuellen Übereilen. Man wird dagegen die

Bolschewiken einwenden. Doch meinen wir, daß gerade die Bolschewiken typische Vertreter des Prinzips „Erst Reife, dann Demokratie" sind. Die bolschewistische Jdeologie will die strahlende Freiheit durch die finsterste

Diktatur erreichen, die „wahre" Demokratie durch die vollständige Aufhebung der Demokratie: kurz, wie es Lenin selbst sagt, sie will „die Menschen auch gegen ihren Willen erlösen". Darin ist die ganze tiefe

Unsittlichkeit der neuchristlichen Antichristen enthalten.



Man mag eine verstumpfte Masse anfangs gegen ihren unmittelbaren Willen zur Selbsterlösung anreizen, aber nicht erlösen. Dieses Erlösen führt in die Verdammnis.

3. Man darf also die Demokratie nicht utopistisch auffassen, als einen Zustand, der nach Erfüllung gewisser Voraussetzungen wie eine Offenbarung eintrete. Dies ist eine Einstellung derselben Natur wie das Dogma der

sofortigen Verwirklichung. Beide streben zur Zauberei, die Schaffung der Demokratie kann aber nur eine rastlos fortschreitende, bedachte, doch radikale Arbeit sein.

Diese Konzeption birgt nun die Notwendigkeit noch einer Unterscheidung in sich. Solang wir die Demokratie als eine sich in etlichen administrativen Einrichtungen erschöpfende Staatsform interpretieren, wird jene

mechanisch-mystische Vorstellungsweise immer nahe liegen. Wahrlich, man mag darüber streiten, ob das Volk zu dem allgemeinen Wahlrecht, ob es zu dem Schwurgericht reif sei. Hingegen hat es bereits weniger Sinn zu

fragen, ob das Volk dazu reif sei, daß seine Gesamtheit und alle seine Teile in jeder Phase ihres Lebens sich selb st regieren, worin natürlich schon die bekannte Formel enthalten ist, daß dies zum Nachteile ähnlicher

Selbstverwaltung von andern nicht geschehen kann. Die allgemeine Autonomie umfaßt schon die Kontrolle.

Dazu kann man jedoch schwerlich reif sein. Diese Demokratie ist, oder ist nicht. Wenn ja, so kann ebensowenig von Reife die Rede sein, wie eine vollkommene Lokomotive zum Fahren auf den Schienen, ein mächtiges

Gewitter zum Toben nicht unreif zu sein vermag. Wenn sie nicht ist, so ist eben der Fehler nur, daß sie nicht ist.

Man könnte dagegen einwenden, daß all dies ein leeres Geschwätz sei; es verstehe sich von selbst, daß, wenn alles gut ist, so alles gut ist, dieser ideale Zustand muß aber ein in Einrichtungen skizzierbares materielles

Substrat besitzen' dies wieder solle man nicht in einer unentwickelten Gesellschaft geltend machen, da man dadurch nur eine völlige Auflösung erzielen würde. Somit wäre das Element der Reife abermals in sein volles

Recht getreten.

Wir aber werden diesem Vernunftschluß gegenüber die Ersetzung der „formellen Demokratie" mit der „transzendenten Demokratie" folgendermaßen zu behaupten trachten:

Würde irgend ein grobliniges, einfach gegliedertes System der Einrichtungen Gegenstand der Untersuchung bilden, so wären die Verwirklichung des Systems und die Erziehung dazu ziemlich lose zusammenhängende

Operationen' vielleicht wäre erst die Erziehung, sodann die Verwirklichung zweckmäßig zu erledigen. Halten wir aber die überaus verwickelte Organisation der Einrichtungen mit größerm und kleinerm Kreise der

Funktionseinteilungen und der Handlungsschemata (die transzendente Demokratie) vor Auge, so erscheint uns die wesentliche oder gar zeitliche Trennung der Handlungsform und des Seeleninhalts als ein vollständiger

Nonsens. Eventuell könnte man jemandem das Umgehen mit Logarithmen erklären, ohne daß er vorher Multiplikations-, Potenzierungs- usw. Exempel gelöst hätte. Daß aber einem das ganze Gefüge der Algebra und der

Infinitesimalrechnungen, mit den zugehörigen Verfahren, typischen Strukturen, selbständige Neuorientierung erwünschenden Lagen ins Blut übergehen sollte, ohne daß er sich mit Papier und Schreibzeug in der Hand von

Stufe zu Stufe darin einarbeiten würde: dies kann kein Mathematiker der Welt glauben. (Außer, wenn es sein geheimer Zweck ist, daß weniger gute Mathematiker entstünden und seinen Ruhm verringerten . . .)

Sinnen wir noch ein wenig weiter nach, so finden wir die Betonung der transzendenten Demokratie immerfort wichtiger. Während die formelle Demokratie ähnlich wie ein technisches Mittel, wie ein von außen her

zwischen das Volk geworfener Gegenstand zu sein scheint, der in sachverständigen Händen gute Dienste zu leisten vermag, in profaner Macht aber zum Fluche wird, hat die transzendente Demokratie von jenem

Zauberlehrlings- und Golemcharakter nichts an sich, sondern sie ist eine organisch entwickelte Gestaltung des völkischen Lebens, die nur einen Sinn haben kann und die auch die je unbedingt notwendigen Einrichtungen,

technischen Mittel, sowie die entsprechenden Mentalitätseigenschaften in sich schließt.

Demgemäß sind die zwei Arbeiten, der Ausbau der Institutionen und der der Kultur, in engster gegenseitigen Verknüpfung' und der Sinn des Einwandes „Das Volk ist zur Demokratie noch nicht reif" wird somit auf das

folgende reduziert: Die Demokratie muß eine wirkliche und integrale sein. Die aus der ganzen Organisation gerissene, rein mechanische Verwirklichung einzelner Elemente der Demokratie kann für sie als ganze einen

schädlichen Einfluß haben. Diese Elemente können hauptsächlich Einrichtungen sein, ' zwar beklagt man sich auch über die Nachteile des ersatzlosen Verschwindens der Religiosität. Nun ist aber unsere Formel nicht

einseitig konservativ, wie jene andere, sondern sie ist auch mit der anderen Gefahr des radikalen Handelns: mit der Verzögerung, mit dem Verharren bei den Phrasen, mit den Scheinreformen im reinen. Sie bezeichnet

natürlich keinen Mittelweg, sondern die Politik des vollkommenen kritischen Durchdenkend und der die großen Züge und die Einzelheiten gleicherweise vor Augen haltenden Konstruktion.

Ein leyter Zweifel wäre noch zu beseitigen. Iemand mag so sprechen: Vom Standpunkt der transzendenten Demokratie aus habt ihr rscht. Doch diese selbst, obwohl sie einen viel beträchtlicheren Teil des

gesellschaftlichen Lebens umfaßt, als die formelle Demokratie, enthält das Ganze dennoch nicht. Es wäre selbst das nicht undenkbar, daß das Volk gar zur transzendenten Demokratie unreif wäre, indem es dabei zwar treu

standhalten, sein materielles und geistiges Niveau aber danebst sinken
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Würde' während auf einem höheren Grade der gemeinten Bildung dies nicht geschähe.

Dem ist aber so, daß ohne einen sehr hohen Bildungsgrad die transzendente Demokratie nicht einmal zustande zu kommen vermöchte. Die Einwendung verwechselt sie immer noch mit der formellen Demokratie. Sie

gilt auch für das Wirtschaftsleben, ' sie verträgt sich nicht nur mit dem Großgrundeigentum und dem Kommunismus, sondern auch mit dem sog. Kapitalismus nicht. In ihr handelt ein jeder nach seinen Interessen, muß also

seine Interessen kennen. Sie bezieht sich gleichfalls auf das internationale Leben,' internationale Ausbeutung oder Isolierung duldet sie nicht. Solch eine Gesellschaftsordnung ist das einzig logische Korrelat der

wirtschaftlichen Mehrproduktion. In ihr hat jeder maximale Ursache und Möglichkeit zur vollen Entfaltung seiner Fähigkeiten. Und da eine gewisse Mehrproduktion bereits zu der Schaffung dieses Zustande«,

unentbehrlich ist, fällt ein wie immer gearteter Antagonismus der Mehrproduktion gegenüber außerhalb der Grenzen der Möglichkeit, ja das gerade Gegenteil davon ist wahr. Mit einer sinkenden Richtung kann die

transzendente Demokratie weder einsetzen noch fortgesetzt werden. Die Mehrproduktion betont die stabilen Wertergebnisse, die transzendente Demokratie betont die Struktur einer und derselben gesellschaftlichen R
ealität.

4. Um das Bild abzurunden, erwähnen wir noch einiges, das die Psychologie des Bedenkens „Das Volk ist noch nicht reif" genannt werden könnte. Daß diese Besorgnis aus solchen Kreisen zu hören ist, Die auch für den

demokratischen Endzweck nicht schwärmen, mag keine Verwunderung erwecken. Zweifelsohne hat aber die Ausrede einen geräumigeren Hintergrund. Diejenige Behauptung gesellt sich gewöhnlich dazu, daß die Mehrheit

des Volkes (hier wird die Mehrheit plötzlich wichtig!) die Demokratie gar nicht wünscht, daß man sie mit Gewalt ohnedies nicht verwirklichen kann, daß sie aber, sobald das Volk dazu reis geworden ist, „von sich selbst"

zustande kommen wird. Solang man darunter einige demokratische Einrichtungsfloskeln versteht, sprechen manche Umstände für diese Meinung. Allein unsere transzendente Demokratie erfordert bereits, daß auch der Akt

ihrer Geburt maximal demokratisch sei, also nicht nur daß eine je größere Mehrheit dazu passiv beitrage, sondern auch daß der Wunsch der Mehrheit je ausgeprägter, das Opponieren der Minderheit je weniger scharf seien

usw. (Die Abstimmung „ja oder nein" über eine Frage ist ein notwendiges Übel,' die Entscheidungen mit 101 gegen 100 Stimmen gehören zu den erbärmlichen, obwohl schwer zu beseitigenden Rudimenten der formellen

Demokratie). Der Quietismus des gegnerischen Gedankens ist besonders kennzeichnend und zeugt für ein gründlichstes Mißverstehen der Demokratie. Eine gefährlichere Fälschung der Demokratie als der starre,

stimmenzählende Formalismus ist jener rückläufige, zumeist chauvinistische Kommunismus, der immerfort über Volksseele, Volksgeist, immanente Entwicklung des Volkes gerührt wird und vor jeder „individuellen,

rationellen Störung dieser Heiligkeit" sorgsam warnt. Diese künstlerische Theorie erlaubt uns zu herrschen, gestattet aber nicht, dah wir mit unsern Volksgenossen ebenbürtig agitieren,' so tief antidemokratisch ist sie.

Dieser mystische Quietismus durchdringt auch den Marxismus, was, wie wir glauben, keiner weiteren Beweisführung bedarf. Die Klassenkampftheorie, die das Herrwerden des kommunistischen Proletariats betreffende

Prophezeiung, welche Ideologie auch einen großen Teil der bürgerlichen Klasse betört hat, wirkte an der gemeingültigen Meinung erheblich mit, oergemäß die politischen Richtungen in der Geraden der Rechten und der

Linken zu plazieren wären und der Kommunismus nichts anderes als die „extreme" und „übertriebene" Form der Demokratie wäre. Folglich sei das Volk zur Demokratie schon deswegen nicht reif, weil es zu deren

folgerichtiger Durchführung, zum Kommunismus nicht reif ist. Ob letzterer Satz wahr ist oder nicht, gehört nicht hierher. Uns erscheint er so, wie wenn man von einem die Universität hinter sich habenden Herrn sagen

möchte, er wäre zu den Volksschulstudien noch nicht reif. Doch haben wir keinen Platz darüber zu sprechen, weshalb wir den Kommunismus für eine unerwünschte Utopie halten, noch darüber, warum selbst ein nicht

ausgesprochen despotischer Kommunismus der Demokratie widerspricht. Wesentlich ist nur soviel, daß diese den Kommunismus überhaupt nicht involviert, da sie eine Beschränkung des reinen Eigennutzes, des Arbeitens

für Gewinn und Eigentum nicht erfordert (im Gegenteil!). Kein Argument, das den Kommunismus trifft, vermag die Demokratie zu berühren.

Die Hauptfedern der die Unreife des Volkes verkündigenden Theorie sind der Wunsch nach dem Aufschub der Demokratie, der Quietismus, die falsche fatalistische Auffassung der Evolution und die Unkenntnis der

Natur der Demokratie. Wir haben gleichsam mit einem voll größter Angst Kommunismus und „Aufruhr" witternden Konservativismus zu tun. Neuerdings sind wir in die Lage geraten, das Gegenstück dazu zu erkennen:

die Bolschewiken nämlich, die das Volk gleichfalls der Unreife beschuldigen und ihm die Fähigkeit, sich gegen den „weißen Terror" unter einem freien Regime erwehren zu können, absprechen.

Wir aber vertrauen dem Circulus vitiosus nicht. Wir wollen die Demokratie nicht mit dem Gegenteil anfangen. Allein auch jeden Quietismus und jede Untätigkeit finden wir antidemokratisch. Wir waren bestrebt, aus der

Theorie der Unreife zu einer anhebenden Vertiefung des Begriffs der Demokratie zu gelangen, und haben die Überzeugung erworben, daß das Wesen der transzendenten Demokratie in jeder Handlungsbeziehung die

umfassende Arbeit ist.

6. Kuet?:

Der europäische Leckanke.

Mit dem Augenblicke, da die Londoner Wirtschaftsverhandlungen sich zu dem Manifeste des hohen Rates verdichtet haben, ist das Schlagwort von der Neubelebung des „europäischen Gedankens" in die Debatte der

Öffentlichkeit geworfen worden. — Allen Schlagworten gegenüber besteht an sich die Forderung, ihnen gegenüber ein notwendiges Quantum an Mißtrauen aufzuwenden. Diese Forderung ist nun ganz besonders dem
Schlagworte von der Neuerweckung des europäischen Gedankens gegenüber am Platze. Einige Beweise hierzu.

Was ist geschehen? Von Seiten des hohen Rates ist die Forderung als eine Notwendigkeit aufgestellt worden, Europa und insbesondere Deutschland die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Rehabilitation zu schaffen.

Dieses Werk des europäischen Wiederaufbaues soll in dem Rahmen einer weitreichenden Anleihepolitik, wie in dem Rahmen eines international geleiteten Wiederaufbaues von Nordfrankreich in erster Linie geleistet

werden. Es ist also zum ersten Male feit dem Wogen des Waffenlärmes anerkannt worden, daß die Sieger den Besiegten gegenüber unerläßlich eine positive Arbeit zu leisten haben. Zum ersten Male ist das Prinzip der

wahnwitzigen Ausnutzung den unterlegenen Staaten gegenüber aufgegeben worden. Eine Annäherung in dem Sinne der Wahrung allgemeiner europäischer Interessen beginnt. Eine Folgerung dieser Tatsachen ist nunmehr

das Aufwerfen des zum Worte gewordenen Gedankens, daß es sich um den Wiederbeginn von wirtschaftlichen wie politischen Maßnahmen im Sinne der Erhaltung Europas, also im Sinne der Neubelebung des

europäischen Gedankens handle.

Wer an der Oberfläche der Tatsachen bleibt, wird einer anderen Meinung nicht Raum geben. Wer aber die bestehenden Verhältnisse nachprüft, wer den Grundbedingungen nachgeht, der erkennt das wahre Gesicht dieses

europäischen Gedankens. Wahrheit und Jrrtum verquicken sich hier in einer trüben Weise. Es ist Pflicht, dem groben Jrrtume entgegenzutreten. — Erinnern wir uns genau der Lage Europas. Jn Europa ist der Begriff Sieger

und Besiegte schwer aufrecht zu erhalten. Zwar aus dem Grunde nicht, weil die Sieger sich in politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden, die den Lebensnerven jener Staaten gefährlich werden. Streifen wir

kurz jene Lage. Frankreich ist nicht im mindesten fähig, den ihm so dringend notwendigen Aufbau auch nur zu einem Restteile selbst vorzunehmen. Aus sich selbst Kräfte zu entwickeln, ist Frankreich versagt, denn die

Materialnot, die industrielle Rohstoffnot unterbindet die Neubelebung der Produktion. Die Landwirtschaft ist gehemmt und vermag nur langsam eine Neubelebung anzubahnen. Infolgedessen bleibt Frankreich industriell

und agrarisch ein Einfuhrland weit über das Maß dessen hinausgehend, was im Frieden an eingeführten Gütern erforderlich war. Infolge seiner schlechten Valuta ist Frankreich indessen nicht fähig, diejenigen Mengen,

welche zu der Aufrechterhaltung und Steigerung seiner Produktion notwendig sind, einzuführen. Die französische Kreditfähigkeit wird zudem in jenem Maßstabe herabgesetzt, in welchem seine Valuta sinkt. Der Pariser

Wechselkurs notierte beispielsweise am 4. März in London 49,1 1 und in Newyork 14,17. Die französische 3°/„ Rente hatte am nämlichen Tage einen Kursstand von 57,95 und die 4 °/<> Rente von 1917 einen solchen von

71 ,50. Wirtschaftlich kann hier von einer Siegerstellung keine Rede sein. Politisch hat man, abgesehen von dem in Ketten gelegten Deutschland, kaum eine bessere Stellung inne. Auf allen Linien muß Frankreich einen

politischen Rückzug antreten. Es sei in Verbindung hiermit nur an die schwache Stellung Frankreichs in Syrien und in Kleinasien hingewiesen, oder an die Schlappen erinnert, die man sich Amerika gegenüber zugezogen

hat. Die Wünsche Frankreichs — auch seine berechtigten Wünsche — werden „behandelt", keinesfalls kann Frankreich dasjenige Maß an Sicherheit und nachdrücklichem Auftreten den anderen Mächten hervorkehren, das

die Stellung eines Siegers kennzeichnet. Das Ergebnis der wirtschaftlichen wie politischen Lage Frankreichs kennzeichnet sich hierin, daß Frankreich ein Staat ist, der der Hilfe anderer Staaten dringend bedarf.

Der zweite als Sieger in Europa hervortretende Staat ist Italien. Italien befindet sich in einer noch weit übleren Lage, als das Frankreich gegenüber der Fall ist. Italien steht'zunächst in dem Zeichen einer ausgesprochenen

Lebensmittelnot. Und zwar hat diese Lebensmittelnot den Stand einer drohenden Hungersnot erreicht. Italien ist wirtschaftlich völlig abhängig, bei der Geringfügigkeit der im eigenen Lande zu erlangenden hauptsächlichen

industriellen Rohstoffe, Kohle und Eisen' sie sind in einem vollkommen unzulänglichen Maßstabe vorhanden. Die Einfuhr scheitert nicht nur an der allgemeinen Weltwarenknappheit, sondern in erster Linie an der

finanziellen Lage des Staates. Italien gehört mit zu den bestverschuldeten Staaten Europas. Seine Steuerliste kommt jener Deutschlands gleich. Eine politische Selbständigkeit schließt sich schon infolge der absoluten

wirtschaftlichen Abhängigkeit von selbst aus. Italien hängt zu einem Teile von England und ganz überwiegend von den Vereinigten Staaten ab.

Von dem Mitstegerstaate Rumänien ist eine wirtschaftliche und politische Selbständigkeit nicht anzunehmen. In Rumänien herrscht ein Valutaelend, das sich ständig steigert. Als die Valutakommission eingesetzt wurde,

stand der Kurs auf rund 40 Lei für ein Lstrl. In den ersten Märztagen wurden 160 Lei auf ein Lstrl. gezahlt. Hier herrscht Elend an Stelle einer Siegerstellung. Politisch schafft die Bulkanisierung ganz Süd- und Osteuropas

die notwendigen Reibungsflächen, die eine neue Abhängigkeit bedingen.

Es steht dahin, ob Frankreich das Maß seines Abhängigkeitsverhältnisses genügend eingeschätzt hat. Iedenfalls hat Frankreich mit einer Hilfe der Vereinigten Staaten Deutschland gegenüber wie mit einer Tatsache

gerechnet. Unter diesem Gesichtspunkte glaubte Frankreich seine Politik der Ausnützung Deutschlands in dem gröblichsten Maßstabe vornehmen zu können, ohne seinen Interessen Zu schaden. Frankreich hat folgendes

Bild im Auge gehabt. Mit der Hilfe der Vereinigten Staaten glaubte Frankreich sich zu dem führenden und kontrollierenden Staate des europuischen Rettungswerkes aufwerfen zu können. Frankreich sah sich als der Träger



des europäischen Sanierungsgedankens. Hierdurch rechnete Frankreich damit, einmal seine Forderungen aus dem Friedensvertrage eintreiben zu können, und zugleich in Ansehung seiner Vormachtstellung in dem
kontinental-europäischen Staatenblocke seine politische Weltstellung erheblich zu stärken. — Einen Strich durch diese schöne Rechnung führte Amerika aus. Die Vereinigten Staaten von Amerika weigerten den

zusammengebrochenen Staaten Europas, in erster Linie Deutschland und Deutsch-Österreich, jeden Kredit. Für eine Anleihe war es nicht zu haben. Seine Hilfe wurde nur insoweit in Aussicht gestellt, als Amerika feine

Bereitschaft erklärte, in europäischen Unternehmungen Kapital zu investieren. Eine derartige Übernahme europäischer Produktionsmittel und europäischen Bodens konnte Frankreich keinesfalls zulassen, denn bei diesem

Vorgange hätte Amerika sich diejenigen Güter angeeignet, die sich Frankreich für alle Fälle als Sicherung seiner Forderungen vorbehalten hat.

Als Amerika seine Willigkeit, Europa zu finanzieren, zurückzog, trat zum ersten Male England mit exakten Vorschlägen auf den Plan. Das Vereinigte Königreich machte nämlich den folgenden Plan geltend. England

kam mit der Absicht, sich zu dem Treuhändler Europas auszuwerfen. Man legte Amerika nahe, ein direktes Darlehen an Großbritannien zu vergeben, mit der Maßgabe, daß England den Erlös aus dem Darlehen zunächst

als Treuhändler verwalte, um es seinerseits nach Gutdünken zu der Versorgung der europäischen Staaten mit Lebensmitteln und Rohstoffen und zu der Abdeckung ihrer Kredite in den Vereinigten Staaten zu verwenden.

Träger dieser geplanten Finanzoperation war der finanztechnische Berater des englischen Schatzamtes im Kriege, Sir George Paish. In Amerika zeigte man schlechterdings kein Verständnis für diesen schönen Plan.

Frankreich aber erkannte, daß. es im Begriffe stand, seine gewünschte und notwendige Stellung in Europa nicht zu erlangen. Von dem Augenblicke dieser Erkenntnis an ist die Presse Frankreichs von der Forderung einer

Zusammenarbeit mit Deutschland zu einem guten Teile beherrscht worden. Mehr und mehr wurde als eine unerläßliche Voraussetzung der eigenen Wiederherstellung ein enger wirtschaftlicher Anschluß an Deutschland

betont. Zugleich kam man mit dem Hinweis einer dringend notwendigen Betonung der kontinental-europäischen Einheit. Wieder und wieder bestrebte sich die Presse Frankreichs, das Zusammengehen aller europäischen

Staaten in den Vordergrund der Tagesfragen zu stellen.

In Frankreich war man sich angesichts seiner Finanzlage einer herannahenden Gefahr bewußt. Die Entwertung der französischen Valuta nahm von Tag zu Tag zu. In der Schweiz wies die französische Valuta Mitte

Februar ein Disagio von rund 60"/, auf, der Dollar streifte in seiner Wertung die Höhe von 20 Franken, und der gesamten Tagespresse steht das Bewußtsein vor Augen, daß man für ein englisches Pfund 60 Franken wird

zahlen müssen. Die Hilfsbedürftigkeit Frankreichs stellte sich ständig krasser einer Standardhaltung Großbritanniens gegenüber. Nun hat Frankreich leider seiner richtigen Erkenntnis keine greifbaren Handlungen

entgegengesetzt. Frankreich befindet sich in einer Zwickmühle. Frankreich braucht wirtschaftlich alle die an Erpressung grenzenden Maßnahmen, welche der Friedensvertrag vorsieht. Politisch besitzt man seinen

Machthunger und erkennt außerdem, daß man hoch notwendig eine kräftige Stärkung seines politischen Ansehens bedarf. Hierzu sollen die Eroberungen in Westdeutschland führen, die zugleich hoch wirtschaftlicher Natur

sind, denn die lothringischen Erze können die Ruhrkohle bestens gebrauchen. Infolgedessen ist Frankreich angstvoll darauf bedacht, den Versailler Vertrag bis auf das Titelchen einzuhalten. So bietet Frankreich das

Schauspiel eines Mannes, der mit der einen Hand Deutschland an der Kehle würgt, und mit der anderen Hand die wirtschaftlichen Früchte der Arbeit eines Gewürgten einstreichen will. So hatte man nur Worte und keine

Taten, sein Programm der kontinental-europäischen Einheit — stets im Geiste unter der Führung Frankreichs gedacht — auszuführen, beziehungsweise in die Wege zu leiten. Im Gegenteil, die einzige Rettung und die

einzige Hoffnung des deutschen Reiches ist eine Änderung der Friedensbedingungen. Die Friedensbedingungen sind solche, daß Deutschland unter ihrer strikten Innehaltung nicht bestehen kann. Dieser Hoffnung nimmt

das Verhalten Frankreichs stets den Atem, und infolgedessen ist Deutschland von einem berechtigten Mißtrauen gegenüber dem Verhalten Frankreichs in der Frage der Schaffung einer kontinental-europäischen Einheit

gewesen. Die deutlichen Absichten Frankreichs auf das Saargebiet, die Unterstützung aller polnischen Pläne, die Frankreich mit einem so offensichtlichen Eifer betreibt, Deutschland im Osten auch nach Möglichkeit

geschädigt zu sehen, haben nicht zum wenigsten dazu beigetragen, ein Zutrauen zu der Gutgläubigkeit Frankreichs nicht aufkommen zu lassen.

Und in diese Situation hinein treten die Londoner WirtschaftsVerhandlungen. Ihr Ergebnis ist das eingangs behandelte Wirtschaftsmanifest. Was stellen diese Verhandlungsergebnisse nun dar? Sie sind nichts als eine

Wiederholung der britischen Wünsche vom Ianuar, die Herr Paish vertrat, nur daß man eine andere Form genommen hat. Das grundlegende Prinzip besteht hier wie dort darin, daß eine wirtschaftliche Sanierung unter der

Führung Großbritanniens vorgenommen werden soll. Es handelt sich, das kann nicht oft und nicht klar genug betont werden, um eine zu schaffende europäische Wirtschaftsorganisation, nicht mit dem hervorherrschenden

Einflüsse Englands, sondern unter der ausdrücklichen Führung Englands. Zu der gleichen Zeit aber spricht man von einer endlich in positiver Arbeit neu erweckten Forderung der Aufrechterhaltung des europäischen

Gedankens! Welch eine Ironie! Welch eine Verkennung der gegebenen Tatsachen!

Man frage sich doch einmal von dem kontinental-europäischen Standpunkte aus und unter der Würdigung der Forderung des europäischen Gedankens: Welche Stellung nimmt denn England in Europa ein? Was ist denn

England im Verhältnis zu Europa? Man kann da nur eine ebenso klare als bündige Antwort geben: England ist kein europäischer Staat mehr. Die Belege hierfür sind schnell und gründlich erbracht. England ist ein

Kolonialland. Das Vereinigte Königreich verfügt über ein koloniales Gebiet von 45 280 000 Quadratkilometer mit einer Einwohnerschaft von 431454 Millionen Bewohnern. Diesem Kolonialgebiete steht ein Mutterland

von 318 000 Quadratkilometer bei einer Einwohnerschaft von 45 375 Millionen Engländer (hinzugerechnet sind 1 1682 Quadratkilometer Land an Kriegserwervungen mit 37 300 Millionen Einwohnern) gegenüber. Dies

Kolonialland verteilt sich nun in der Weise, daß entfallen auf die Kolonien in

qlcm Bevölkerung qlcm Beoölkerung

Europa 328 247 962 Afrika 20 071538 612 666 551

Asien 5 264 292 324 937 540 Australien 8 261341 6 871764

Hierzu kommen noch die als Kolonien und Schutzgebiete in Afrika und Asien beanspruchten Gebiete mit einem Flächeninhalt von 1 1631 000 000 Quadratkilometer und einer Einwohnerschaft von 37 320 Millionen

Bevölkerung. Diese durch nichts zu verändernden Ziffern zeigen, daß die Interessen Englands nur zu einem Bruchteile in Europa gebunden sind. Die Lebensnerven Großbritanniens befinden sich in Asien und in Afrika.

Infolge seiner außerordentlichen Interessen in diesen Gebieten ist England gezwungen, jenen Staaten eine außerordentliche Rücksicht entgegenzubringen. Iene Staaten und jene Völker verlangen eine staatliche, kulturelle,

politische und religiöse Rücksichtnahme, die auf einer vollkommen anderen Basis aufgebaut ist, als die staatlichen, kulturellen, politischen und religiösen Rücksichten, welche Europa verlangt und zu seinem Gedeihen

notwendig hat. Die Ziele Englands sind somit nicht jene Europas und die Voraussetzungen seiner Politik entsprechen nicht dem europäischen Gedanken. Es braucht ja hierbei nur an die augenblicklich schwebende Frage

über die Aufteilung der Türkei erinnert zu werden, innerhalb derer England im Hinblick auf seine überwiegend muselmanische Bevölkerung in der Kalifatsfrage absolut seine asiatischen und afrikanischen Rücksichten zu

nehmen hat. Weiter braucht man nur einmal die Vertretung der Interessen Frankreichs in Syrien mit jenen Englands in Mesopotamien oder in Südsyrien und Arabien zu vergleichen. Für Frankreich handelt es sich in Syrien

um ein wirtschaftliches Interesse und allenfalls noch um eine äußere Machtfrage. Für Großbritannien ist der Umstand, wer im Vorlande von Ägypten und in dem Durchgangsgebiete nach dem Suezkanal festen Fuß faßt,

eine Lebensfrage, denn das Hedjasgebiet und Südsyrien sind das Vorland von Ägypten, sind ein militärisches Aufmarschgebiet nach Ägypten. Ebenso steht es mit Mesopotamien. Mesopotamien ist Ausfallstor nach dem
Persischen Golf und der Persische Golf ist ein unumgänglich notwendiger Stützpunkt für die Beherrschung von Indien. Das alles sind Lebensfragen Englands und sind unvergleichbar mit den wirtschaftlichen

Kolonialfragen anderer Gebiete. Deutschland wäre an sich wirtschaftlich und machtpolitisch empfindlich durch den Verlust seiner Kolonien beeinflußt worden, es hätte aber seine Lebensnerven nie um die afrikanischen

Kolonien verloren. Anders England. Ein England ohne Ägypten ist in Gefahr, seine indischen Besitzungen zu verlieren.

Wer kein Genüge an dieser Konstellation der Lage Englands Europa gegenüber finden kann, setze sich einmal mit dem kontinental-europäischen Begriff auseinander. Worin besteht denn diese kontinental-europäische

Einheit? Sie besteht darin, daß man sich hier einem in sich geschlossenen Wirtschaftsblock gegenüber befindet. Ein Markt dieser europäischen Wirtschaftseinheit ist auf den anderen mehr oder minder eingestellt. Wir

sehen täglich, wie die deutschen wirtschaftlichen Verhältnisse auf Frankreich einwirken. Wir sehen, wie die Neutralen unter dem valutarischen Elend Deutschlands leiden. Infolge der schlechten Valuta Deutschlands

können jene europäischen Staaten nach Deutschland nicht einführen, weil Deutschland nicht zahlen kann. Infolgedessen müssen ganze Exportindustrien ihre Betriebe einstellen. Die Neugründungen an Staaten, die wirklich

keinerlei Hinneigung zu Deutschland haben, sind sämtlich gezwungen, einen wirtschaftlichen Verband mit Deutschland zu suchen. Italien läßt amtlich betonen, daß eine neue Verbindung mit den ehemals feindlichen

Staaten unumgänglich notwendig sei. Kurzum das kontinentale Europa stellt einen Verband dar, der einer Ehe, die auf Gütergemeinschaft beruht, gleichkommt. Das Ergebnis hiervon ist, daß der wirtschaftliche Untergang

eines der europäischen Staaten den Ruin der anderen nach sich zieht, gleich wie der Konkurs einer führenden Bank die weniger fest fundierten Banken ebenfalls zu Grunde richtet. Wenn man nun wiederum die Frage

stellt, wie England diesem einigen kontinental-europäischen Verbände gegenübersteht, dann erhält man wiederum ein klare Antwort. Nämlich jene, daß der Untergang eines europäischen Staates denjenigen Englands in

keinem Falle nach sich ziehen würde. Die Lebensinteressen Englands ruhen eben nicht in Europa! Und weil die Lebensinteressen Großbritanniens eben nicht in Europa beruhen, weil England nicht Rücksicht auf Europa aus

den eigenen Erfordernissen heraus zu nehmen hat, kann England es sich leisten, eine eigene, nicht europäische Politik zu treiben. Großbritannien vermag vielmehr eine Politik zu führen, die, wenn es feine

Kolonialinteressen erfordern, denjenigen Forderungen und Rücksichten, welche Europa verlangt, völlig entgegenlaufen. Demnach ist England niemals der Träger des europäischen Gedankens gewesen. Nicht die

Neubelebung der einer europäischen Einheit notwendigen Gedanken beginnt, wenn England die Führung der europäischen Wirtschaftssanierung übernimmt, sondern Europa wird in den Dienst der englischen

Interessenpolitik gestellt, einer Politik, die eben in tausend Fällen den europäischen Notwendigkeiten vollkommen entgegenläuft.

Warum, können wir uns fragen, will England plötzlich eine Hilfe für Deutschland? Sein Sterlingskurs muß aufgebessert werden, nicht die Vereinigten Staaten, sondern England soll in Zukunft wie zuvor wieder den

Weltregulator der Wechselkurse spielen. Außerdem hat Amerika Rohstoffkredite mit der Verpflichtung der Rücklieferung des Fabrikates angeboten. Europa würde demnach billig für Amerika arbeiten und hierdurch eine

für England nicht mehr zu überwindende Konkurrenz darstellen. Dieser Machtstellung Amerikas in Europa will England mit aller Entschiedenheit eine Sanierung in dem Rahmen der großbritannischen Wirtschaftsid ee

gegenüberstellen. Es werden also rein englische Interessen verfolgt! Hierzu kommt noch, daß bei einer derartigen Sanierung Frankreich in eine empfindsame Abhängigkeit England gegenüber gerät. Es ist bezeichnend für

die Art der englischen Auffassung der Neugestaltung des europäischen Gedankens, daß England mit nachdrücklicher Entschiedenheit hervorhebt, eine internationale Angelegenheit, und nicht eine national-französische

Angelegenheit, sei in dem Wiederaufbaue Frankreichs zu erblicken.

Für Europa selbst und für Deutschland im besonderen liegt in der vollkommenen Verschiebung der Basis der Hilfsaktion eine nicht genug hervorzuhebende Gefahr! Die Führung Frankreichs zeigte sich an die Interessen

Europas, die die eigenen Lebensinteressen darstellen, gebunden. England ist ein Fremdkörper in Europa, der unbeschadet seiner Lebensinteressen gegen die europäischen Grundforderungen verstoßen kann. England kann

ungehemmt die eigenen Interessen vertreten!

llr.ll.V2nlen-ller!ln:

Me vatilmMerung lies 3ultan5

.

Als nach Abschluß des Weltkrieges die staatlichen Verhältnisse in Europa auf Grund des Nationalitätenprinzips und unter Zertrümmerung der mitteleuropäischen Staaten neugeordnet werden sollten, tauchte auch die alte

orientalische Frage nach dem Anrecht der Türken auf europäischen Landbesitz wieder auf. Hier liegt in der Tat, um die Worte von Asquith zu gebrauchen, ein außerordentlich schwieriges weltpolitisches Problem vor.

Bekanntlich hatten sich England und Frankreich recht bald über den asiatischen Besitz der Türkei geeinigt. Frankreich sollte die Herrschaft über Syrien übernehmen. England, das bereits vor dem Kriege das Küstenland

Hadramaut in Südarabien besaß, dehnte sein Protektorat über ganz Arabien und Mesopotamien aus. Armenien sollte unter dem Namen Republik Eriwan selbständig werden. Nur noch ein kleiner Teil von Kleinasien

verblieb demnach der Türkei, von dem aber auch noch Griechenland die Provinz Smyrna für sich beanspruchte. Was sollte aber aus der Türkei selbst werden? Ohne Zweifel lag zunächst der Wunsch nahe, ihr ein recht

baldiges und vollständiges Ende zu bereiten, wie denn auch Mr. Asquith die türkische Herrschaft in Europa als einen Widerspruch mit der modernen Zeit und eine öffentliche Gefahr bezeichnete, deren Beseitigung

besonders deswegen erwünscht sei, um die strategisch und handelspolitisch wichtige Straße von Konstantinopel dem Einfluß der Türkei zu entziehen.

Daß die englische Regierung sich heute nicht entschließen kann, die Vertreibung der Türken aus Europa und die Absetzung des Sultans zu verwirklichen, hat seinen hauptsächlichsten Grund darin, daß der Sultan als

Kalif für die ganze mohammedanische Welt, die sich von Marokko bis Indien über 300 Millionen Menschen erstreckt, eine zu große politische Bedeutung hat. England, das in seinen Kolonien einen großen Teil der

islamitischen Welt beherrscht, muß unbedingt auf deren religiöse Gefühle weitgehend Rücksicht nehmen. Die Deputation indischer Mohammedaner, die vor kurzem in London eintrafen, hat sehr ernstlich Einspruch

dagegen erhoben, daß der Sultan seiner Macht entkleidet und die heiligen Stätten der Moslem in Europa den Ungläubigen überliefert würden. Gegen eine solche Verletzung ihrer religiösen Gefühle würde sich, wie es in

der Erklärung dieser Deputation hieß, die ganze mohammedanische Welt empören.

Wenn auch zugegeben werden muß, daß Asquith in seiner Antwort mit Recht darauf hinweisen konnte, daß Konstantinopel nicht immer Sitz des Kalifats gewesen sei, so hat diese Auffassung bei den indischen

Mohammedanern wenig Verständnis gefunden. Nach den Bestimmungen der mohammedanischen Tradition ist der Kalif übrigens nicht, wie Asquith meint, ein geistiges Oberhaupt, sondern nur der Beschützer des

Glaubens. In Glaubensangelegenheiten steht dem Sultan nicht das geringste Urteil zu. Als der letzte abbasidische Kalif im Iahre 1258 bei der Erstürmung von Bagdad durch die Mongolen unter Dschingis Chan seinen Tati

fand, war eigentlich das Kalifat erloschen. Aber schon hatte sich der Herrscher Ägyptens selbständig gemacht und beanspruchte das Kalifat für sich, das er nach der Eroberung Kairos durch die Türken 1517 jedoch wieder

an den Sultan abtreten mußte. Es kann somit das Kalifat des türkischen Sultans anfechtbar sein. Aber was fragt der Orientale nach historischen Gründen. Für ihn ist seit 400 Iahren der Sultan der Kalif und seitdem auch

Konstantinopel der heilige Sitz des Kalifats. Es ist daher verständlich, daß unter der ganzen islamitischen Bevölkerung sich zurzeit eine hochgradige Erregung bemerkbar macht, die im Ernstfall in einen Generalstreik in

Indien ausarten kann und auch mit hinreichenden bolschewistischen Geldmitteln und Methoden zu arbeiten in der Lage sein wird. Zum Teil hat diese Erregung ihre Ursache noch in der Erinnerung an den heiligen Krieg,

den die türkische Regierung angesagt hatte. Zum Teil auch sind es nationale Regungen, die anscheinend immer weiter um sich greifen. So entnehmen wir Ende März englischen Meldungen, daß in der Türkei der Bund für

Einigkeit und Fortschritt, un dessen Spitze Mustafa Kemal Pascha steht, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dieser Führer der türkischen Nationalisten wurde als Generalinspekteur des III. Armeekorps nach Kleinasien

geschickt. Er ging dorthin mit den Worten: „Ich verlasse Euch, aber ich komme zurück, sobald es mir paßt!" In Anatolien entwickelte er eine rege Tätigkeit zur Hebung des Nationalgefühls, namentlich im Anschluß an die

Bestrebungen der Roten Halbmondvereinigung, die auch nach dem Kriege fortbestand. So konnte am 23. Iuni 1919 der erste türkische nationale Kongreß stattfinden, der sich einmütig gegen jede Abtretung von türkischem

Besitz an die Griechen oder Armenier aussprach, und ebenso gegen jede Einmischung fremder Mächte in die inneren Verhältnisse der Türkei Stellung nahm. Am 1 . September 1919 fand bereits der zweite Kongreß statt,

der dieselben Beschlüsse in verschärfter Form faßte. Inzwischen haben sich Agenten der genannten nationalen Bünde überall lebhaft betätigt. Sie reizen die Tataren gegen die Armenier, die Türken gegen die Kurden, die

Araber gegen die Engländer, die Syrier und Türken gegen die Franzosen auf.



Unter diesen schwierigen Verhältnissen glaubt jetzt England den türkischen Knoten am besten in der Weise lösen zu können, daß es den Sultan in Konstantinopel beläßt. Aber der Sultan soll dort nur als Kalif, also

lediglich als geistliches Oberhaupt aller Mohammedaner bleiben. Die ganze tatsächliche Macht soll in die Hände der verbündeten Mächte gelegt werden, sodaß ein Zustand festgelegt wird, den Mr. Asquith mit dem Namen
„Vatikanisierung" bezeichnet. Der Sultan soll alle geistlichen und religiösen Attribute behalten, und alle Handlungen vollziehen, die ihm als Kalif der Mohammedaner zustehen. Aller politischen und wirtschaftlichen Macht

soll er beraubt sein.

Daß dieses Ziel sich nicht wird durchsetzen lassen, ist im Hinblick auf die zunehmende großmohammedanische Bewegung kaum zweifelhaft. Es scheint aber auch, das; Asquith bei seinem Vorschlage betreffend die

Vatikanisierung des Sultans ein falscher Begriff untergelaufen ist. Der Kalif hat niemals eine ähnliche Stellung gehabt, wie sie der Papst innerhalb der katholischen Kirche besitzt. Er ist vielmehr als Schutzherr der

mohammedanischen Welt in weit höherem Maße als der Papst auf eine weltliche Macht angewiesen. Ohne diese weltliche Macht würde sein Einfluß auf die ganze islamitische Bevölkerung hinfällig sein. Es ist auch nicht

anzunehmen, daß die Türken und Araber den Vorschlag der Vatikanisierung des Sultans als Lösung ruhig hinnehmen würden. Somit will es scheinen, daß die schwierige orientalische Frage nach wie vor ungelöst bleibt.

Haimo (üarnevali, lüom:

ilie tuMche frage unll Italien.

Die Mittelmcerinteressen Italiens sind eng verbunden mit dem zukünftigen Geschick der Türkei, und deshalb werden für uns die Entscheidungen über dieses von größter Bedeutung sein, weil von ihnen der Fortschritt

beziehungsweise Rückschritt des wirtschaftlichen Einflusses und der wirtschaftlichen Aktivität Italiens in der Levante abhängen wird. Es ist daher nicht möglich, gleichgültig zu bleiben gegenüber den einander

entgegengesetzten Thesen, die inbezug auf Erhaltung oder Zerstörung des türkischen Staates aufgestellt worden sind' denn es gibt keine Mittelmeermacht, die in höherem Maße als Italien das Bedürfnis nach einem

dauerhaften Friedenszustande im Orient empfindet. Aber um die Ursachen neuer, gefährlicherer Interessenkonflikte auszuschalten, ist es notwendig, daß die übertriebenen Ansprüche der verschiedenen Konkurrenten

gemäßigt werden durch die Einsicht in die höhere Notwendigkeit, den Frieden des Orients auf die Erkenntnis der tatsächlichen Bedingungen, unter denen die von Türken bewohnten Gebiete stehen, zu gründen.

Allzu viele phantastische Ideen, die übrigens in hohem Maße kapitalistischen Interessen entsprechen, haben die im gegenwärtigen Augenblick allein mögliche Lösung des osmanischen Problems verhindert: eine Lösung,

auf die Italien offen seit Ende Mai 1919 hinarbeitet, und die sich die Erhaltung des türkischen Staates in den Gebieten zur Aufgabe macht, in denen die osmanische Bevölkerung wirklich eine kompakte ethnische Majorität

gegenüber anderen Völkerschaften bildet, die seit Iahrhunderten mit ihr zusammen leben. Es ist übrigens notwendig, zu der Überzeugung durchzudringen, daß die politisch-administrativen Einrichtungen der Türkei in sehr

viel geringerem Maße reformbedürftig sind, als man gemeinhin annimmt. Es würde genügen, die Neuerungen auf unmittelbare Beseitigung der im Augenblick ihres Auftretens leicht zu behebenden Mißbrauche und

Irrtümer zu beschränken, das Funktionieren der Zollbehörden und die Ordnung des Grundeigentums zu sichern, innere Ordnung und Sicherheit zu verbürgen, das Polizeiwesen umzugestalten, die VerkehrsStraßen instand zu

setzen, mit einem Wort: das praktische Funktionieren der Verwaltung zu sichern, die sich die straffe Leitung des gesamten provinzialen und hauptstädtischen Organismus aneignen muß, damit der türkische Staat seinen

Aufgaben genügen kann, ohne auf utopische Projekte zu verfallen.

Es ist Zeit, die Wirklichkeit, wie sie sich in diesen Tagen darstellt, ins Auge zu fassen, anstatt Zeit an die phantastische Erneuerung geschichtlicher Epochen, die nicht wiederkehren, zu verlieren. Wir denken an die

Rückgabe von Konstantinopel, ferner des kleinasiatischen Küstengebietes und des inneren Thrazien, die die Denkschrift von Venizelos der Friedenskonferenz angesonnen hat unter Berufung auf Iahrhunderte alte

Ansprüche, die in krassem Widerspruch steht zu der administrativen und politischen Ohnmacht eines so kleinen Staates wie Griechenland, der vollkommen unter der doppelten Schutzherrschaft fremder Finanzen und

fremder Politik steht. Die Pariser Konferenz hat sich nicht geäußert gegenüber den griechischen Forderungen einerseits und den türkischen Forderungen anderseits, die sich die vollständige Erhaltung des Gebietes zum Ziel

setzen, das bislang dem osmanischen Reich unterworfen war (das mit anderen Worten nicht nur die bis zum Kriege unter der direkten Oberherrschaft des Sultans stehenden arabischen Provinzen, sondern auch Ägypten in

sich schließt). Die Prüfung dieser Fragen ist in den Londoner Verhandlungen zwischen Millerand, Lloyd George und Nitti unter anderen Voraussetzungen wieder ausgenommen worden, als es diejenigen waren, unter

denen zuerst die Pariser Konferenz die Grenzen des Problems ins Auge faßte.

Die Griechen haben durch den Vertrag von Neuilly lediglich das Recht erhalten, Garnisonen im westlichen Thrazien stehen zu lassen, ohne daß die Frage der Gebietsübertragung zu ihren Gunsten entschieden wäre,

während für das östliche Thrazien ein Kompromiß getroffen worden ist, der das territoriale Problem gleichfalls offen läßt. Ein internationales Abkommen hat stattdessen entschieden, daß der Hafen von Dedeagatsch dem
freien Handel Bulgariens gelassen wird, das die Griechen von jedem irgendwie gearteten Zugang zum Ägäischen Meere ausschließen wollten. Thrazien soll wieder mit Konstantinopel verbunden werden, das als Hauptstadt

des türkischen Staates Sitz des Kalifen bleiben soll. Und mit Konstantinopel soll auch das ganze Gebiet von Anatolien vereinigt werden, da dort die Masse der türkischen Bevölkerung eine vollkommen überwiegende

Stellung einnimmt. Die Durchfahrt durch die Meerengen soll durch eine besondere Instanz geregelt werden, die unter der Kontrolle der Mächte, Rußland natürlich nicht ausgeschlossen, steht.

Was die armenische Frage angeht, so sind hier zwei Tendenzen hervorgetreten. Eine kurdische Abordnung, die in Paris von dem türkischen General Scherif Pascha geführt wurde, geht darauf aus, daß Armenien auf den

Bezirk von Eriwan und einen Teil des Bezirks von Wan beschränkt wird und daß es, abgesehen von einem Hafen am Kaspischen Meer, von jedem Wege zum Meere ausgeschlossen werden soll. Die Armenier beanspruchen

demgegenüber nicht nur ganz Russisch-Armenien, sondern auch die sechs Distrikte von Türkisch-Armenien und Cilicien. Aus dem Widerstreit dieser beiden Tendenzen wird wahrscheinlich ein unabhängiger Staat, der einen

Hafen in Trapezunt haben wird, hervorgehen, vorbehaltlich der Lösung der Frage des Besitzes von Mersina, Adama und Alexandrette, der von Frankreich und England bestritten wird. Frankreich wird in seinem Besitz die

syrische Zone des Libanon behalten, indem es das Innere vielleicht unter der englisch-arabischen Herrschaft des Emir Faisal beläßt, dessen Herrschaftsbereich auch Aleppo, Horns und Damaskus in sich schließt. In der

englischen Machtsphäre wird, so weit man voraussehen kann, Mesopotamien und Palästina bleiben.

Die Lage Italiens ist demgegenüber eine vollständig andere geworden, als sie von den internationalen Abmachungen vorgesehen war. Ungeheuer ist die Bedeutung der von uns in Anatolien vollzogenen Besetzungen

gestiegen, bis zu dem Zeitpunkt, da Smyrna einerseits, Mersina und Alexandrette anderseits in anderen Händen sein werden. In der Tat weist der weite Küstenstreifen, der sich über mehr als sechshundert Kilometer

zwischen Scalanova und Adalia erstreckt, nicht einen einzigen Hafen auf, der diesen Namen verdiente, und überdies ermangelt er jeglicher. Araschen Verbindung mit dem Hinterlande. Die anatolische Bahn, die der Küste

parallel läuft, hat ihre eigentlichen Häfen in Smyrna und Mersina, in denen der Seeverkehr sich konzentriert und sich auf Grund der natürlichen Bedingungen und der vorhandenen Hafenanlagen entwickelt. Selbst wenn

Italien die beiden Eisenbahnstränge Scalanova— Agassoluk (20 Kilometer) und Adalia— Burdur (120 Kilometer) erbauen und in Betrieb setzen könnte, so wäre die Hoffnung, den Hauptstrom des Verkehrs ableiten zu

können, doch immer noch eitel, da weder Adalia noch Scalanova den Schiffen die Sicherheit der Ankerung bieten, die zur Vornahme des Löschens und Ladungaufnehmens erforderlich ist. Man berücksichtige ferner, daß

die Anlage des Hafens von Adalia fast unüberwindliche Schwierigkeiten bietet, während Scalanova praktisch genommen in zu großer Nähe von Smyrna liegt, um jenem Hafen erfolgversprechende Konkurrenz machen zu

können, selbst wenn die gegenwäitigen Bedingungen der Ankerung und die Hafenanlagen verbessert würden. Politisch betrachtet hat außerdem die von Italien gegenwärtig besetzte Zone auch von ferne keine politische

Eigenart, eingewurzelte Überlieferungen verbinden sie überdies mit Smyrna, an dessen politischem Geschick sie allzusehr interessiert ist, als daß sie sich davon losmachen könnte. Es ist daher für Italien nicht möglich, dort

zu bleiben, wo es jetzt steht, ohne sich eine sehr schwer zu schützende und nur unter großen Kosten aufrechtzuerhaltende Situation zu schaffen. Nur bei Rückführung des anatolischen Gebietes unter die staatliche Einheit

von Konstantinopel ist es möglich, das Fortbestehen des wirtschaftlichen Lebens von Smyrna und die Freiheit seines Verkehrs zwischen dem Hinterland und dem Meere zu gewährleisten. Solange die Griechen in dieser

Stadt bleiben, wird der erbitterte Kampf mit den Türken sich derart hinziehen, daß er das bisher blühende Leben dieser überaus reichen Provinz zerstört, indem er einen Dauerzustand von Zusammenstößen und

Verwicklungen erzeugt. Es liegt demnach im Jnteresse Italiens, die politische und wirtschaftliche Einheit jener Gebiete zu erhalten und zu verhindern, daß aus der Zerstückelung Anatoliens die türkischen Bewohner Kräfte

zu einem Rückstoß schöpfen, dessen Folgen unberechenbar sein würden.

Larl «ecktmann:

Die Hage cker Hanckelsschiffahtt.

Weniger schnell, als während der Kriegsjahre erwartet wurde, doch in stetigem Fortschreiten scheinen die Zustände der Schiffahrt mehr und mehr in normale Bahnen zurückzukehren. Soweit man aus der letzten

Übersicht des niederländischen Staatsbudgets ersehen kann, haben unter anderem die Einfuhrzölle im September annähernd 3 Millionen fl. betragen gegenüber 1 ,70 Millionen fl. im Jahre 1914. Die Lotsengebühren, die im

September 1918 auf rund 1500 fl. zurückgegangen waren, erbrachten im September 1919 rund 90 000 fl. Das Wiederaufleben der Schiffahrt tritt in offiziellen Zahlen über die Ankünfte in Rotterdam und Amsterdam in

Erscheinung:

Vom 1 . Januar bis 31. Juli sind in Rotterdam angekommen:

Schiffe Netto-Reg.-Tons

1919 2327 mit 2 560 784

1918 490 mit 484045

1914 6300 mit 8 003 800

Vom 1 . Januar bis 31. Juli sind in Amsterdam angekommen:

> 1919 504 mit 2629987

1918 -47 mit 255733

1914 1550 mit 8 005 535

Weniger günstig steht es um den Durchfuhr-Verkehr von und nach Deutschland; die offiziellen Zahlen des Rheinschiffahrtverkehrs von Amsterdam lauten: Anzahl Schiffe Tonnengehalt Reg.-Tons

Angekommen sind im 1913 1918 1919 1913 1918 1919

Juli 151 43 50 102204 29170 48563

1 . Januar bis 31 . Juli 933 398 292 671 1 10 261337 224175 Ausgefahren sind im

Juli 164 34 55 109698 23448 48067

1 . Januar bis 31 . Juli 1066 413 299 728656 281 147 221776 Von den ausgefahrenen Schiffen waren im Monat Juli in den Jahren 1913, 1918 und 1919: 82 bzw. 2 und 7 direkt nach Deutschland bestimmt. Aus

obenstehenden Zahlen geht hervor, wie schlimm es noch immer um den deutschen Außenhandel steht. Von der Erwartung, daß mit Wiederherstellung des Friedens in den niederländischen Seehäfen ein besonders reger

Transitverkehr von und nach Deutschland stattfinden werde, hat sich noch nichts bewahrheitet. Auch der Verkehr zwischen niederländischen und deutschen Häfen über See ist noch sehr gering. Solange das

Produktionsvermögen Deutschlands keine beträchtliche Erhöhung erfährt, und damit im Zusammenhang die Valuta so außerordentlich niedrig bleibt, kann von einer Wiederherstellung nicht die Rede sein.

Vorläufig wird der Frachtverkehr in den deutschen Häfen sich hauptsächlich auf die Einfuhr beschränken. Es wurden bedeutende Verträge über Getreideverschiffungen von La Plata nach Bremen, Hamburg und Emden
abgeschlossen. Amerika will es den andern Mächten zuvortun mit der Herstellung direkter Schiffahrtsverbindung nach deutschen Häfen. Nächst der Kerr-Linie, die im Zusammenwirken mit der HamburgAmerika-Linie

einen regelmäßigen Dienst zwischen Newyork und Hamburg unterhält, haben noch zwei andere amerikanische Reedereien, die Pacific Atlantic Steamshiv Corporation und die Maritime Navigation Company, beide in New
Park, den gleichen Plan gefaßt. Die erste der beiden Reedereien verfügt über ungefähr 30 erstklassige Dampfer. Die Kerr-Linie besitzt eine Flotte mit einem Schiffsraum von 300 000 RegTons. Jhr gehören die während des

Krieges in nordamerikanischen Häfen festgehaltenen österreichischen Schiffe, die sie käuflich erwarb. Wie verlautet, sollen bei dieser Reederei neben amerikanischen auch norwegische Jnteressen in Betracht kommen.

Auch in Schweden sucht man Vorteil aus Deutschlands Mangel an Ozeandampfern zu ziehen. Die schwedische Johnson-Linie wird einen Dienst zwischen Hamburg und La Plata errichten. Die erste nennenswerte

Eröffnung einer Linie unter deutscher Flagge ist die Eröffnung des Dienstes von Hamburg nach der Levante durch die deutsche Levante-Linie. Tatsächlich kann dieser Plan erst ausgeführt werden, wenn die Alliierten die

beiden Schiffe, über welche die Levante-Linie noch verfügt, ausliefern. Falls diese Reederei die Levantefahrt in Zukunft aufrechterhalten will, muß sie im Ausland Schiffe chartern, bis sie selbst neue Schiffe bauen kann.

Auch soll demnächst die Oldenburg-Portugiesische-Dampfschiff-Reederei gemeinschaftlich mit der Hansa-Dampfschiffgesellschaft ihren früheren Dienst von Hamburg nach Portugal wieder aufnehmen; vorläufig sind die

alten Schwierigkeiten aber noch nicht behoben und findet dorthin kein Schiffsverkehr statt. Für größere Linien ist Deutschland jetzt ganz abhängig vom Ausland, das wahrlich nicht aus Entgegenkommen seine Dienste

anbietet. Deutsche Handelskreise fahren gleichzeitig fort, ihre Aufmerksamkeit den Schiffsabfahrten niederländischer Reedereien mit regelmäßigem Dienst zuzuwenden.

Die Kohlenkrisis beherrscht jetzt die allgemeine Lage in Europa. Jn England ist es schon soweit gekommen, daß Trampschiffe in Ballast ausreisen, besonders solche, die vom Mittelmeer Erz holen. Die Rückreisen

müssen in diesen Fällen die Ausreisen mit einbringen, was einen großen Schaden bedeutet. Die Kohlenausfuhr sank von 73,4 Millionen im Jahre 1913 auf 73 Millionen To. in den am 30. Juni beendigten 12 Monaten.

Die Aufmerksamkeit von Handels- und Schiffahrtskreisen ist augenblicklich auf die Statistiken von Lloyd über den Umfang der Handelsflotten verschiedener Länder gerichtet. Es ist das erste Erscheinen des Lloyd-

Registers seit Ausbruch des Krieges. Aus der Statistik geht hervor, daß die britische Tonnage schwere Verluste erlitten hat, und dah die Handelsflotte der Vereinigten Staaten von Amerika jetzt viermal so groß ist als vor



dem Kriege.

Die größten Verluste haben folgende Länder erlitten: Großbritannien 3 547 000 Reg.-Tons, Griechenland 530 000 Reg. - Tons, Norwegen 360000 Reg.-Tons, Italien 192 000 Reg.-Tons, Spanien 175 000 Reg.Tons und

Dänemark 139 000 Reg.-Tons.

Zweifellos ersteht unsere Zukunft auf unfern Werften, unsere Schiffe find die Schrittmacher auf dem Wege zu einem glücklichen Deutschland. Durch den Mangel an Schiffen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz

Europa ist der Bedarf an Schiffsraum infolge der Kriegsverluste ein ganz gewaltiger und Iahre werden vergehen, ehe die erforderliche Welttonnage wieder vorhanden sein wird.

Das gesteckte Ziel kann aber nur erreicht werden, wenn auch der Arbeiter erkennt, wie dringend notwendig die Schaffung einer kräftigen Handelsflotte zur Förderung unseres Außenhandels ist, und wenn daher mehr

denn bisher gearbeitet wird und Streik für die Folge unterbleibt.

Das neutrale Ausland und diejenigen feindlichen Staaten, die sich in beschränktem Maße am Weltkrieg beteiligt hatten, haben die Konjunktur ausgenutzt und ihre Schiffsproduktion in umfangreichem Maße gesteigert,

sie beherrschen heute den Weltmarkt. Unser Bestreben muß es daher sein, den Bestand unserer Handelsflotte so schnell wie möglich wieder aufzufüllen' dabei wird man im wesentlichen mit dem Bau von Frachtdampfern

rechnen müssen. Von großem Vorteil für uns ist hierbei, daß die deutsche Werftindustrie in ihrer Leistungsfähigkeit auch während des Kriegs nicht gelitten hat, denn ihre schon im Frieden erstklassigen Anlagen dehnten

sich im Kriege im Dienste des Reiches noch besonders aus,' dabei verfügt sie über viele hunderttausend vorzüglich ausgebildete Facharbeiter, über zahlreiche Ingenieure und Techniker, sodaß wir heute noch qualitativ im

Schiffbau an erster Stelle stehen.

Deutschland war auf allen Gebieten der Schiffbautechnik bisher bahnbrechend und mehr und mehr trat es mit den Erzeugnissen seiner auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebauten Industrie an die erste Stelle der Welt.

Die von uns erbauten Ozeanriesen, „Imperator" und „Vaterland", die in der ganzen Welt bewundert wurden, sind die vollgültigsten Beweise für die Leistungsfähigkeit deutscher Schiffbaukunst.

Unsern Werften wird sich ein reiches Feld der Tätigkeit bieten und mit ihnen ihren Hilfsindustrien, aber nur dann, wenn der deutsche Arbeiter den Weg zur Ordnung und zur produktiven Arbeit zurückgefunden hat und

wenn es gelingt, die deutsche Arbeitskraft wieder zusammenzufassen, wie es vor dem Kriege der Fall war.

Dann wird auch unser Wirtschaftsleben wieder in geordnete Bahnen gelenkt werden und wir können hoffen, die furchtbaren Friedensbedingungen zu überwinden.

ZegorVronn unck Icka Mtmann-lüronn: geuttchlancks Aittschaftlicher 5eIbMchutt.

lvorausledkungen zur gufrichtung.)

Den „Weltuntergang" haben wir erlebt und durchlebt: Die Welt, Die bis zur Mittsommerzeit des Jahres 1914 bestand, ist dahin, versunken And kann nie wieder emportauchen aus der Tiefe der Vergangenheit. Aber aus

der Götterdämmerung, dem Weltuntergange, wie ihn germanische Vorzeitweisheit in den Eddaliedern gedichtet hat, steigt aus Dem Meere, das die durch Goldgier und Lüge vergiftete alte Welt samt ihren Göttern

verschlungen hat, eine neue und reine Erde empor. So wird ohne jede Frage aus dem grauenvollen Weltenbrande, den wir Durchlebt haben, aus dem Weltmeer von Blut und Unrat Neuland emporsteigen, wo immer nur

lebensfähige und daseinswürdige Lebenskeime übrig geblieben sind. Daß dies in Deutschland der Fall ist, sagen uns nicht nur unser heißer Wunsch und unser daraus entsprungenes Hoffen, das sagen uns immer
vernehmlicher auch die oft recht brutalen Stimmen des feindlichen Auslandes, das erklärt, Deutschlands nicht entraren zu können, weil es mit seinen Kräften und Fähigkeiten für ihren Bestand notwendig ist.

Damit unser Deutschland als Neuland wieder erstehe, müssen allerdings mancherlei Vorbedingungen erfüllt werden. Jn erster Reihe müssen sie von der welterfahrenen alten Dichterweisheit als Weltuntergangsursachen

gekennzeichneten Laster, Goldgier und Lüge, verschwinden, d. h. der sittliche Sinn muß erstarken, sittliches Bewußtsein zu sittlichem Wollen und sittlicher Tat werden. Mit all jenen üblen Dingen, die bis 1914 bestanden

und zum Weltkriege geführt haben, müssen auch dessen Begleit- und Folgeerscheinungen, Verwilderung und Verrohung, Arbeitsunlust und Sucht nach Bereicherung mit unlauteren Mitteln auf Kosten Der Gesamtheit,

abgetan werden. Wir müssen zu arbeiten beginnen mit Dem ernsten Willen, nicht nur uns selbst zu erhalten, sondern zugleich das zurzeit seines Wohlstandes und seiner Unabhängigkeit beraubte Vaterland wieder

aufzubauen. Jeder seines Volkstums würdige Deutsche muß so handeln, einfach aus der Erkenntnis heraus, daß sein eigenes Wohlergehen in dem unseres Volksganzen und des Reiches begründet sein muß, um Bestand zu

haben. Es heißt also, schaffen, Güter erzeugen, Durch welche Deutschland als Ganzes erhalten werden kann.

Nun ist es mit dem Erzeugen allein nicht getan, von großer Wichtigkeit ist auch, daß die Verwertung und Verteilung in erster Linie dem eigenen Volksganzen zugute kommen. Dies ist leider bisher nicht geschehen.

Vielmehr wird seit dem Waffenstillstand in dauernd steigendem Maße Deutschlands Hab und Gut in unverantwortlichster Weise an das Ausland verschleudert. An Hinweisen auf dieses gemeinschädliche Treiben, auf die

Entblößung des Landes von lebensnotwendigen Gütern hat es zwar nicht gefehlt' aber leider sind trotz schier unendlicher Beratungen, Erwägungen und Verhandlungen keine befriedigende Maßnahmen gefolgt, um den

Abfluß der Waren einzudämmen und zu verhindern, daß sie weit unterhalb ihres Weltmarktwertes und oft unterhalb ihres wahren Erzeugungswertes, somit verlustbringend für unser Land, veräußert würden.

Es scheint, daß man hier zu Lande weder über die Preisgestaltung im Auslande noch über die eigenen Kosten für den Lebensunterhalt und daher über die eigenen Erzeugungskosten im Klaren ist. Was die Preisgestaltung

im Auslande, speziell in Frankreich anbetrifft, so haben die Verfasser reichlich Gelegenheit gehabt, dieselbe über ein Iahr lang in einem von Franzosen übernommenen großen Industriewerke zu beobachten.

Schon im Frühjahr und Frühsommer 1919, als der französische Frank mit zwei bis drei Mark bewertet wurde, stand der deutsche Ausverkauf in voller Blüte. In den angrenzenden fremden Gebieten ist es schon damals

bei Geschäftsleuten wie bei Privaten zur Gewohnheit geworden, ihren Waren- und Hausbedarf in Saarbrücken, Wiesbaden oder Trier einzukaufen. Selbst aus Paris kamen Ehepaare nach Trier, um ihren Bedarf an Wäsche,

Kleidern, Schuhzeug, Hausgerät und Silberwaren zu decken, weil, wie sie sagten, in Paris es ganz ausgeschlossen sei, für 100 Frank von all diesen Sachen das zu bekommen, was man bei den Deutschen für 300 Mark

bekommt. In welchem Umfange Frankreich noch im Spätsommer 1919 von Kleidungsstücken entblöst war, geht schon aus einer Umfrage einer der Pariser Zeitungen bei den dortigen Warenhäusern hervor, welche ergab,

daß nur ein einziges von den Häusern irgend welchen Bestand an Winterüberziehern besaß, und das im Oktober, als bereits die Kälte hereinbrach!

Die jenseits der Grenze liegenden industriellen Werke sind womöglich in noch höherem Maße als Geschäftshäuser und Haushaltungen auf die Einfuhr deutscher Industrieerzeugnisse angewiesen und zwar auch solcher

Warengattungen, die dort im Lande hergestellt werden, weil die Leistungsfähigkeit der dortigen Werke durch den Krieg ebenfalls außerordentlich gelitten hat, weil die gesamte Industrie an sehr starkem Mangel an

gelernten wie ungelernten Arbeitskräften leidet, weil das Transportwesen dort noch viel mehr als hier zu Lande im Argen liegt. Die von Deutschland ausgelieferten Eisenbahnwagen und Lokomotiven hat man nicht

verstanden in Dienst zu nehmen und manche französischen Bahnhöfe sind infolge der Verstopfung der Geleise mit deutschen Wagen erst recht unbenutzbar geworden.

Bis gegen August 1919 sollte auf Wunsch der französischen Regierung so wenig wie nur möglich, — am liebsten garnichts — aus Deutschland bezogen werden, und die Scherereien, welche man zur Erlangung einer

Einfuhrbewilligung seitens der Straßburger „Commission des dösrogations" und der Genehmigung, Zahlungsmittel nach Deutschland zu überweisen, durchzumachen hatte, waren schier unendlich.

Noch am 21. September 1919 brachte ein sehr verbreitetes und in Bezug auf Einnahmequellen sonst durchaus nicht wählerisches Blatt der französischen Schwerindustrie einen hämischen Aufsatz gegen zwei deutsche
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Firmen, welche die Takt- und Würdelosigkeit begangen hatten, das Blatt um Aufnahme von Anzeigen und Anpreisungen ihrer Maschinen zu ersuchen. Es heißt dort:

„Wir haben natürlich jene Angebote abgelehnt, denn es erscheint uns als eine wahrhafte Unanständigkeit seitens der Deutschen, uns „Maschinen für den Bergwerksgebrauch" anzubieten, nachdem sie wenige Monate

zuvor unser Grubenmaterial in so verabscheu enswürdiger Weise zerstört haben"

.

„Zweifellos ist der Geschäftsverkehr mit Deutschland wieder aufgenommen worden, und unsere englischen und amerikanischen 1 Bundesgenossen, welche viel praktischere und weniger sentimentale Leute sind als wir,

stürmen geradezu auf diesem Wege dahin. Wir handelten verkehrt, wenn wir da zurückbleiben wollten, aber im gegenwärtigen Augenblick müssen wir uns damit begnügen, in Deutschland zu verkaufen, denn alles, was

dieses Land ausführen kann und dessen wir bedürfen, muß uns geliefert werden, um dem Wiederaufbau der verwüsteten Gebiete zu dienen. Das ist eine offizielle Verpflichtung für Deutschland, und wir haben nicht nötig,

das zum Gegenstande privater Geschäftsverhandlungen zu machen." : „Deutschland hat sich feierlich zur Wiedergutmachung verpflichtet.

Wir haben es erreicht, — das ist mit allen erforderlichen Sicherheitsbürgschaften im Friedensvertrage festgelegt, — daß alle deutschen Betriebe auf Anfordern der WiedergutmachungsKommission und unter den von ihr

festgesetzten Bedingungen arbeiten müssen, um die zur Wiederherstellung unserer Industrie notwendigen Maschinen zu erzeugen."

„Dasselbe wird hinsichtlich der Möbel und Baumaterialien geschehen. Kurz gesagt, es steht also schwarz auf weiß im Friedensvertrage, daß Deutschland alle seine wirtschaftlichen Hilsmittel anzuwenden hat, um unseren

Wiederaufbau zu beschleunigen."

„Wenn demnach die französischen und die verbündeten Maschinenfabriken nicht rasch genug das erforderliche Grubenmaterial zu liefern vermögen, dann brauchen wir nicht zu warten, bis die Vertreter der Deutschen es

uns anbieten. Es ist dann Sache der Wiedergutmachungskommission, jede ihr zweckdienlich erscheinende „Hypothek" auf die Produktion der deutschen Maschinenfabriken zu ziehen". Gerade um diese Zeit, September

1919, ging der französischen Regierung ein Licht darüber auf, daß angesichts der sinkenden französischen Währung es geradezu den nationalen Ruin bedeutet, auf der Verhinderung der direkten Handelsbeziehungen mit

Deutschland zu bestehen und noch weiter die französische Volkswirtschaft lediglich auf den Bezug aus den alliierten Staaten zu beschränken. Damals war das Währungsverhältnis zwischen Frankreich, England bzw.

Amerika und Deutschland ungefähr wie 1:0,6:4, d. h. in den angelsächsischen Ländern hatte der Frank nur etwas über die Hälfte, in Deutschland dagegen das Vierfache des Friedenswertes. Man zwang daher das Land, sich

nur der allerteuersten Lieferungsquellen zu bedienen, und es stellte sich hierbei heraus, daß der mit dem Opfer der Selbstschädigung verfolgte Zweck, Deutschlands Ausfuhrhandel nicht aufkommen zu lassen, nicht im

geringsten erreicht wurde, denn es zeigte sich, daß die von den amerikanischen und englischen Bundesgenossen gelieferten Güter vielfach deutschen Ursprungs waren, so daß die anderen Alliierten auf Frankreichs Kosten

neben den Zwischenhandelsgewinnen noch die fetten Valutadifferenzen obendrein einsteckten. In anderen Fällen trat oft ein womöglich noch erheblicherer Mißstand auf: die Bundesgenossen übernahmen Aufträge und

Bestellungen, auch Anzahlungen und lieferten entweder garnicht oder äußerst lässig. Da auch die französische Industrie mit dem Fortschreiten der Demobilisation, dem Herausziehen der deutschen Kriegsgefangenen aus

den industriellen Anlagen, mit der fortschreitenden Verlotterung des ganzen Transportwesens, der nicht aufhörenden Gärung unter den Belegschaften der eigenen Kohlenbergwerke immer weniger leistungsfähig und

zuverlässig wurde, sah sich die französische Regierung gezwungen, um nicht noch mehr Dollar- und Pfundschulden zu machen, den entgegengesetzten Weg einzuschlagen. Durch die Tageszeitungen/durch die Fachpresse

und durch direkte Rundschreiben an die einzelnen Werke forderte sie nun auf, das Sinken der deutschen Währung voll auszunutzen und den gesamten Bedarf, soweit er nicht in Frankreich gedeckt werden kann, nur aus

Deutschland zu beziehen. — Daß diese Erkenntnis zu jener Zeit auch dem industriellen Unternehmertum in Frankreich aufgegangen war, beweist ein Aufsatz im Figaro, der sich dabei auf Darlegungen eines

Großindustriellen aus dem Norden stützt. Dieser Herr hat nicht nur die Härten der Invasion miterlebt und die Zerstörung seiner Fabriken, sondern auch annähernd zwei Jahre als Geisel in einem deutschen Lager zubringen

müssen. Er liebt die Deutschen durchaus nicht, dennoch ist er für die Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen mit Deutschland. — „Darauf zu verzichten, wäre Wahnsinn." Zur Begründung seiner Forderung führt er an,

daß eine Maschine, deren er gerade bedürfe, wenn er sie nicht aus Deutschland kommen lassen wollte, aus Amerika bezogen werden müßte. Da würde der Anschaffungspreis um 40 v. H. höher sein. Außerdem hätte er

jedesmal bei Nachlieferung von Ersatzteilen aus Amerika einen Monat zu verlieren, bis sie einträfen, während er sie aus Deutschland in 48 Stunden haben könnte. Wie er, fährt er fort, denken auch viele andere Industrielle

seiner Gegend, nämlich, daß sie alles, dessen sie für ihre Betriebe benötigten, am vorteilhaftesten aus Deutschland erhalten würden.

Mit der nun seitens der französischen Regierung eingesetzten Propaganda zur Ausnutzung des Sinkens der deutschen Währung und zur regen Beteiligung beim Auskaufe Deutschlands war zu erwarten, daß die Preise in

Frankreich infolge der verstärkten Einfuhr der sehr billigen deutschen Waren eine sinkende Tendenz annehmen würden. Dies war natürlich dem französischen Produzenten, der zwar gern feine Maschinen und seinen

sonstigen Bedarf zu einem Drittel des Weltmarktpreises aus Deutschland beziehen, dabei aber unter keinen Umständen mit seinen Verkaufspreisen heruntergehen möchte, höchst unerwünscht. Aus diesen Gründen wurden

sofort auf alle Erzeugnisse, deren Einfuhr aus Deutschland überhaupt nur in Betracht kommen könnte, durchschnittlich verdreifachte Zölle eingeführt.

Die Spannung zwischen den Preisen der deutschen Angebote und den französischen Jnlandspreisen für Fabrikbedarf war während des ganzen Jahres 1919 zumeist wie 1:3. Für große Krane verlangte z. B. eine Pariser

Firma den doppelten Betrag in Franken, was eine sehr bekannte deutsche Firma in Mark verlangte; dabei verlangte die Pariser Firma 18 monatige Lieferfrist nebst den üblichen Vorbehalten in Bezug auf

Lieferungsmöglichkeit und Rohstoffpreise. Die hüben und drüben verlangten Preise für größere Betonarbeiten standen im gleichen Verhältnis. Für schwere Kohlenelektroden für elektrische Öfen zur Erzeugung von Stahl

verlangten deutsche Firmen in Mark nur 60 v. H. des von französischen Firmen geforderten Frankbetrages. Für Hochspannungs-Jsolatoren hat man einer Pariser Firma einen Preis bewilligt, der etwa um das Dreifache das

entsprechende deutsche Angebot übertraf; und als die mit Sehnsucht erwarteten Jsolatoren der Pariser Firma eintrafen — waren sie noch alle mit Etiketten der Porzellanfabrik Rofenthal in Selb in Bayern geschmückt. Ein

Werk forderte von einer deutschen und einer französischen Firma Angebote auf Gasreiniger. Das deutsche betrug 20 000 Franks, das Pariser 55 000 Franks. Als man der Pariser Firma ihre so erhebliche Mehrforderung

vorhielt, verwahrte sie sich sehr energisch dagegen, daß man ihre Erzeugnisse mit denen der „boches" vergleichen wolle. Ungeachtet des gewaltigen Preisunterschiedes wurde die Bestellung, nachdem ein Preisnachlaß von

3000 Franks bewilligt worden war, in Paris aufgegeben, um nicht den Deutschen den Verdienst zukommen zu lassen. Bald darauf stellte es sich heraus, daß die Pariser Firma von sich aus diese Bestellung jener deutschen

Firma in Auftrag gegeben hatte, die ihr Angebot mit 20 000 Franks gemacht hatte. Zwei Drittel ihres Preisnachlasses hatte die auf deutsche Erzeugnisse mit solcher Geringschätzung herabblickende Pariser Firma der

deutschen Lieferantin auch noch abgepreßt, indem sie ihren Auftrag nur nach Ermäßigung auf 18 000 Franks erteilt hat.

Diese Darlegungen sollten den beteiligten Kreisen klar machen, wie sehr das Ausland auf deutsche Waren angewiesen ist, und daß es jetzt, wo viele einheimische Betriebe auf Jahre hinaus mit Aufträgen versehen sind,

doch gar keinen Zweck hat, den in der Vorkriegszeit geübten Wettlauf um Aufträge nach dem Auslande wieder aufzunehmen. Man sei sich bewußt, daß das Ausland in jedem Falle nur das von Deutschland kaufen wird,

was es entweder anderswo überhaupt nicht bekommt oder nicht so schnell und nicht so billig bekommen kann. Deutschland krankt jetzt nicht an Absatzmangel, sondern an viel zu geringer Produktion. Man sollte reiflich



überprüfen, ob unsere Verkaufsorganisationen, welche auf Auffindung von Absatzmöglichkeiten und Schaffung des Bedarfes eingestellt waren, in der Gegenwart nicht viel zu groß sind, weil diese Aufgaben auf lange Jahre

hinaus, wenn nicht gar auf immer, nun weggefallen sind, und weil wir viel, viel weniger als in der Vorkriegszeit abzusetzen haben. Der Aufwand der Einzelfirmen und des Staates, wie z. B. die Veranstaltung von Messen

usw. zur Heranschaffung von Auslandsaufträgen, ist daher jetzt durchaus entbehrlich. Diese Veranstaltung verschlingt große Geldmittel und beansprucht sehr viele Arbeitskräfte für eine ganz unproduktive Tätigkeit.

Das Schlimmste aber dabei ist, daß bei der Ausfuhr nach dem Auslande der Staat als solcher nicht nur keine Einnahmen einheimst, die er doch so notwendig braucht, sondern noch recht erhebliche, mitunter sogar in den

Einzelheiten nachweisbare Zuschüsse leistet, d. h. der Staat erleidet z. Zt. bei jedem Verkaufe nach dem Auslande einen direkten Verlust.

Der Verkäufer einer Ware weiß zwar, wie viel Kosten die Herstellung dieser Ware ihm persönlich verursacht hat' unter Zurechnung, eines ihm als ausreichend erscheinenden Gewinnes berechnet er seine Verkaufspreise

und glaubt nun, dem Staate einen sehr großen Dienst zu erweisen, wenn er zu diesen Preisen recht viel Waren nach dem AusA lande zu verkaufen sucht und auf diese Weise ausländische Zahlungsmittel dem Eigenlande

zuführt. Leider ahnen die Wenigsten, welchen verlustbringenden Dienst sie damit ihrem Lande erweisen und wie teuer die so hereinkommenden Zahlungsmittel dem Lande zu stehen kommen.

Wenn man aus Ländern mit hoher Valuta jetzt nach Deutschland kommt, so gerät man aus einer Verwunderung in die andere über die Billigkeit des hiesigen Lebens. Im Auslande bezahlt man für jede Ltraßenbahnfahrt,

für jede Bahnfahrt, für jede Postkarte, an Trinke geldern vielfach nur den halben, mitunter auch gar den gleichen Betrag an dortiger Währung, wie hier in Papiermark. Ebenso steht es im großen und ganzen mit den

Wohnungsmietspreisen. Auch die Lebensmittelpreise, namentlich die rationierten, aber auch die, welche man „hinten herum" erhält, sind für den aus dem Auslande Kommenden von verblüffender Billigkeit. Woher kommt
dies?

Arbeiten die deutschen Eisenbahnen, die deutschen Postverwaltungen soviel billiger, kostet die Unterhaltung der Wohnhäuser soviel weniger als jenseits der Grenzen? Haben die deutschen Ämter für

Lebensmittelbcschaffung so besonders billige Quellen entdeckt? Nein, leider ist es nicht der Fall. Das Defizit der deutschen Reichspost betrug im Iahre 1919 an die zwei Milliarden, also für jede Postsache, die wir

aufgaben, zahlte der Staat wahrscheinlich einen dem Portosatz ungefähr gleichen Betrag noch zu. Die städtischen Straßenbahnen weisen für das verflossene Jahr sehr erhebliche Defizite auf. Für die Verbilligung der

rationierten Lebensmittel verausgabte der Staat in neun Monaten 3,5 Milliarden. Die deutschen Staatsbahnen haben einen noch erheblich höheren Fehlbetrag zu buchen. — Auf die Unterhaltung der Wohnhäuser, auf die

Unterhaltung der Straßen und der kommunalen Einrichtungen, auf die Pflege der Fachbildung und der Forschertätigkeit wird im wesentlichen ganz verzichtet. Bei jeder unserer Verrichtungen genießen wir entweder einen

Zuschuß des Staates oder wir zehren von unserem ersparten Gute. Unter diesen Umständen wird eine der Wirklichkeit tatsächlich entsprechende Kostenberechnung zum Dinge der Unmöglichkeit und das, was wir als unsere

Selbstkosten errechnen, dürfte im großen und ganzen weit weniger als die Hälfte der tatsächlichen Ausgaben sein, wenn man auf die Staatszuschüsse verzichten und sein häusliches, gewerbliches und geistiges Inventar auf

der Höhe der Vorkriegszeit erhalten würde. Daß die Schätzung nicht übertrieben ist, ersieht man daraus, daß in den letzten 6 Monaten sowohl die städtischen Verkehrsunternehmungen, wie die Staatsbahnen und auch die

Reichspost sich gezwungen sahen, um ihre laufenden Selbstkosten nur halbwegs zu decken, ihre Tarife zum Teil zu verdoppeln, zumeist aber zu verdreifachen.

Durch die direkte und indirekte Übernahme aller oben aufgezählten Lasten bezweckte der Staat, die Lebenshaltung breiter Volksschichten, deren Einkommen der Preisbildung nur mit starker Verzögerung folgen kann,

möglichst billig zu erhalten. Die Richtigkeit oder Zweckmäßigkeit dieses Vorgehens des Staates soll hier nicht weiter untersucht werden. Iedenfalls steht doch fest, daß durch diese Maßnahmen der Staat die Lebenshaltung

seiner Angehörigen und nicht die der Bewohnerschaft der fünf Erdteile zu verbilligen anstrebte. Dadurch aber, daß der Staat eine erheblichen Anteil der Kosten im Haushalte der Arbeiterschaft, der Beamten, des

Unternehmers selber auf sich genommen hat, sind die bezahlten Arbeitslöhne und Gehälter, sind alle persönlichen und geschäftlichen Spesen, alle Gebühren und Frachten, soweit sie gebucht werden können, weit unterhalb

ihrer wirklichen Beträge. Soweit die erzeugten Güter, bei den eigenen Staatsangehörigen verbleiben oder von ihnen verbraucht werden und somit zur Erhaltung und zur Stärkung des Volksganzen beitragen, hat diese

allgemeine Unterwertung der Waren und Leistungen nicht ihrem vollen Betrage nach als Verlust zu gelten. Anders aber ist es in Bezug auf alles, was nach dem Auslande von Einzelfirmen verkauft wird. Sie persönlich

können dabei hohe Gewinne erzielen, indem sie nicht nur ihren normalen Fabrikation«,- bzw. Handelsgewinn, sondern noch die sehr erhebliche Differenz zwischen den Inlands- und Auslandspreisen für sich in Anspruch

nehmen. Tatsächlich aber ist diese Differenz zwischen den In- und Auslandspreisen, wie wir gesehen haben, zu einem sehr erheblichen Teile nur durch die nicht getilgten Vorschüsse des Staat es bedingt und von

Rechtswegen sollte daher die Differenz zwischen den In- und Auslandspreisen, soweit es sich um die Ausfuhr handelt, nur dem Staate zugute kommen.

Der Einwand, den die Verf. oft zu hören bekommen, daß es letzten Endes ziemlich gleichgültig sei, ob die Gewinne aus dem Ausfuhrhandel direkt dem Staate zufließen, oder ob sie von Einzelfirmen eingenommen und

dann doch dem Staate in Form von allerhand Steuern abgeführt A'werden, da der Staat doch so ziemlich alles wegsteuern wolle, erscheint ! aus vielerlei Gründen nicht stichhaltig. Es ist ein weiter Weg von den 'Einkünften

des Einzelnen bis zu denjenigen des Fiskus, und gar vieles n verdunstet und versickert unauffindbar und unnachweisbar. Zudem weiß wohl noch kein Mensch in Deutschland, wie, wann und in welchem Ausmaße die

Steuergesetze zur Anwendung gelangen werden. Aber selbst wenn die Sicherheit bestände, daß sie durchgreifend wirken werden, erscheint es schon deshalb nicht richtig, daß nur der jeweilige Besitzer einer Ware zu

bestimmmen hätte, ob und zu welchem Preise sie nach dem Auslande verkauft werden darf, weil, wie wir gesehen haben, der Staat mit einem meistens nicht minder großen Anteil an den Selbstkosten beteiligt ist und daher

geradezu als Mitbesitzer der Ware zu betrachten ist. Noch andere wichtige Gründe kommen hinzu, welche gebieterisch verlangen, daß die bisherige, mehr dekorative Mitwirkung des Staates bei dem Ausfuhrhandel einer

ausschlaggebenden Beteiligung daran Platz macht. Durch die hohen Gewinne, welche der Ausfuhrhandel den einzelnen Firmen abwirft, werden diese dazu verleitet, soviel wie nur möglich nach dem Auslande zu verkaufen

ohne Rücksichtnahme auf den Inlandsbedarf. Dies führt dazu, daß der einheimische Verbraucher gezwungen wird, mit dem Auslande in Wettbewerb um die Erlangung auch der einheimischen Ware zu treten, für deren

Herstellung der Staat einen erheblichen Anteil der Kosten trägt und die er früher oder später doch in irgend einer Form auf den Verbraucher abwälzen müssen wird.

Diese Notwendigkeit, auch beim Bedarf an einheimischen Waren mit dem Auslande mit seiner hohen Valuta in Wettbewerb zu treten, legt dem deutschen Einzelverbraucher eine kaum zu ertragende Bürde auf sie wird

aber geradezu zur Katastrophe für die gesamte Volkswirtschaft, wenn es sich um Bezug von einheimischen Rohstoffen und Halbfabrikaten handelt, welche, statt für die eigene weiterverarbeitende Industrie reserviert zu

werden, von dem Inlandsmarkte ganz verschwinden und nach dem Auslande verschoben zu werden drohen. Man denke z. B. an die wenigen noch aus deutschen Erzen gewonnenen Metalle, wie Zink und Blei, an Baueisen,

Eisenbleche und Eisenrohre, an chemische Halbfabrikate, wie Soda und Natriumsulfat, welche die Grundlage für die Glas- und andere wichtige Fabrikationen bilden, an Leder usw. usw. Die Maschinenindustrie, der

Apparatebau, die chemischen Fabriken, die Schuhfabriken wie fast alle andere Zweige der weiter verarbeitenden Industrie leiden unter dem Mangel auch an solchen für sie als Rohstoffe dienenden Ausgangsmaterialien,

welche zwar im Inlande unter Zuhilfenahme von Staatszuschüssen erzeugt und trotzdem nach dem Auslande verkauft werden.

Die Ausfuhrprämienpolitik, trotzdem sie in der Vorkriegszeit nur von wenigen Wirtschaftsverbänden getrieben wurde, hat bekanntlich außerordentlich viel zur Erstarkung des Grolls und des Mißtrauens gegen

Deutschland beigetragen. Im Grunde genommen, wird aber die deutsche Ausfuhr, so wie sie jetzt gehandhabt wird, allerdings ganz ungewollt, durch riesige Staatsprämien unterstützt, und die Phantasiegewinne mancher

Ausfuhrfirmen werden nicht vom Auslande, sondern in der Wirklichkeit von dem eigenen Staate getragen.

Zu dem wirtschaftlichen Ruin, zu welchem die bisherige HilfslosiA keit des Staates gegenüber dem eigenen Ausfuhrhandel führt, komm', noch der Umstand hinzu, daß die breiten Schichten der schaffenden Kreise des

Auslandes, auf deren Sympathien Deutschland jetzt so angewiese'. ist, durch die bisherige, im Grunde genommen auf Gewährung staatlicher Ausfuhrprämien hinauslaufende deutsche Ausfuhrpolitik geraden vor den Kopf

gestoßen werden. Die schaffenden Schichten bekommen als Verbraucher von der „deutschen Billigkeit" nichts zu sehen — der ganze Einfuhrgewinn bleibt auch dort in den Händen der nur unmittelbar an der Einfuhr

Beteiligten — umsomehr bekommen aber diese breiten Schichten die angebliche „deutsche Billigkeit" als Erzeuger zu spüren, indem der dortige Handel unter Hinweis auf die deutschen Angebote, auf die man aber

angeblich nur aus patriotischen Erwägungen nicht eingehen wolle, die von dortigen Erzeugern verlangten Preise zu drücken sucht. Die Folge davon ist die, daß nicht nur die alliierten, sondern auch verschiedene neutrale

Staaten Gegenmaßnahmen getroffen und die deutsche Einfuhr mit stark erhöhten Zöllen belegt haben. Es sei hier eine im März 1920 erschienene Notiz in der Schweizer Presse über die unmittelbare deutsche Einfuhr nach

der Schweiz angeführt, wobei noch die verheerenden Folgen des berüchtigten „Loches im Westen" doch kaum in Betracht kommen:

„Deutsche Ausfuhrziffern. Vei dem Mangel einer deutschen Außenhandels« Statistik sind die Ziffern wertvoll, die aus anderen Ländern über die dorthin be» wirkte Einfuhr deutscher Waren zu uns gelangen. Interessante

Angaben veröfsent« licht über die Ausfuhr deutscher Fertigfabrikate das Eidgenofseüschafts-Zoll-Departement, die jetzt bis einfchl. 3. Quartal 1919 vorliegen. Daraus ergibt sich beisviels» weise, daß die Ausfuhr von

deutschen Holzwaren nach der Schweiz im ersten Quartal 1919 1407 Doppelzentner, im zweiten 4622 Dz., im dritten 10709 Dz. betrug, darunter die Ziffern für die entsprechenden Quartale des deutschen Möbelexports

nüch der Schweiz, 375, 493 und 2931 Dz. Die Holzwareneinfuhr stand danach im dritten Quartal 1919 auf etwa der doppelten Höhe des deutschen Holzwarenexports im Durchschnitt der Quartale 1913, während sich der

Möbelexport im dritten Quartal 1919 noch nennenswert unter dem Durchschnitt ,in 1913 pro Quartal 3873 Dz.) hält. An unbedruckten Papieren, Kartons, Pappen usw. war die Aus» fuhr in den 3 Quartalen 1919: 9691,

15650 und 21 773 Dz. (1913 pro Quartal 23 511 Dz.). Recht gering find die Ziffern für Eifenbahnmaterial: 22 854, 41076, 40 799 Dz. (Durchschnitt 1913 aber: 142024 Dz. 1, für Maschinenteile 3558,4260,4663 (15 228)

Dz. Sehr groß war dagegen die Ausfuhr deutscher Automobile nach der Schweiz: 1598, 2895, 10 441 (Durchschnitt pro Quartal 1913: 534) Dz. und von Fahrrädern: 6982. 6985 und 32507 (durchschnittlich pro Quartal 1913

nur 851 Stück). Es scheint sich dabei, da die Schweiz/Keine entsprechende Wiederausfuhr nach anderen Ländern zeigt, gerade für Automobile und Fahrräder in der Haupt« fache um einen inneren Konfum der Schweiz zu

handeln, während zV. bei der stark gestiegenen Einfuhr deutscher Werkzeugmaschinen (drittes Quartal 1919: 17170 gegen durchschnittlich 8208 Dz. pro Quartal 1913) große Wiederexportziffern aus der Schweiz nach

Frankreich vorliegen (1 1267 Dz. im dritten Quartal 1919 gegen durchschnittlich «83 Dz. pro Quartal 1913.) Es ist daran zu erinnern, daß die große Einfuhr von deutschen Möbeln nach der Schweiz dort zu einer

Abwehraktion geführt hat und daß eine gleiche Aktion zurzeit von den schweizerischen Fabriken für Automobile usw. angestrebt wird."

Das Problem stellt sich daher wie folgt:

Das Reich bedarf ausländischer Zahlungsmittel zur Bestreitung der Kosten der Einfuhr fremder Rohstoffe und Nahrungsmittel und zur Tilgung der Auslandsschulden. Nur solcher Ausfuhrhandel kann dem Volksganzen

zugute kommen, bei welchem der Erlös neben den Herstellungskosten auch die mittelbaren und unmittelbaren Auslagen seitens des Staates und der Gemeinden reichlich deckt, und unter der Voraussetzung, daß die durch

die Ausfuhr dem Inlande entzogenen Waren seine eigene Produktion nicht gar zu erheblich beeinträchtigen.

Über das Was und wie viel, d. h. welcher Teil der Inlandsproduktion ausgeführt werden soll, dürfte einer sachverständig und unparteiisch urteilenden Stelle nicht schwer zu entscheiden sein, wenn sie sich nur von der

Beeinflussung seitens der einzelnen, nur um ihren eigenen Geldgewinn besorgten, Ausfuhrinteressenten frei zu halten weiß.

Anders die Frage, wie schützt sich der Staat davor, daß die zur Ausfuhr gelangende Ware nicht zu billig verkauft werde, und wie erreicht er, daß er mindestens all die von ihm und anderen öffentlichen Körperschaften

bei der Herstellung der Ware gemachten Auslagen wiedererhalte. Die Zuschüsse des Reiches für Lebensmittelbeschaffung und zur Deckung der Fehlbeträge bei den Eisenbahnen, Post und andern Verwaltungszweigen

betragen jetzt im Jahre an die zwanzig Milliarden Mark. Es kommen hinzu die ungeheuren Beträge, welche die Jnstandhaltung des gesamten staatlichen, städtischen und privaten Jnventars verlangen wurde, und die doch

einmal gemacht werden müßten und daher ebenfalls mitzuveranschlagen sind.

Einen Weg zur Sicherung seiner bei der Erzeugung der zur Ausfuhr bestimmten Ware gemachten Zuschüsse bieten die Ausfuhrzölle. Um nicht unnötig viel Zeit in Verhandlungen und Erwägungen über die Bemessung

der Ausfuhrzölle zu verlieren, kann man dieselben auf den anläßlich der früheren Handelsverträge gemachten Vorarbeiten aufbauen und die Sätze für die maximalen Einfuhrzölle auch als Ausfuhrzölle gelten lassen, wobei

dieselben in Goldmark zu erheben wären. Etwaige Härten und Unzweckmäßigleiten, welche sich bei der Einzelanwendung herausstellen sollten, dürften dank der groß gewordenen Beweglichkeit des gesetzgebenden

Mechanismus schnell zu beseitigen sein, um so mehr, als die Zahl der für die Ausfuhr in Betracht kommenden Warengattungen jetzt nur gering ist.

Am häufigsten wird, sobald die Einführung der Ausfuhrzölle er-
,
wogen roird, darauf hingewiesen, daß die Entente sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen wird, zur Deckung ihrer Forderungen den Ertrag der

Ausfuhrzölle für sich zu beanspruchen. Aus vielerlei Gründen ist dies nicht wahrscheinlich, und im übrigen sei daran erinnert, daß dieser Einwand bei jedem neuen Steuergesetzentwurfe gemacht worden ist. Aber selbst

wenn diese unerwünschte Eventualität wider Erwarten eintreten sollte, würden die Ausfuhrzölle ihre wichtige Funktion eines Schutzdammes gegen das Übergreifen der Weltmarktpreise des reich gewordenen, über viele

Rohstoffe und sonstige Hilfsmittel verfügenden Auslandes auf das verarmte und mit erdrückenden Kriegs- und Wiedergutmachungsschulden belastete Deutschland vollauf beibehalten. Auch die bisherige Unterwertung und

Unterbietung der deutschen Waren im Auslande würde durch hohe Goldmarkzölle in erheblichem Maße eingeschränkt und hierdurch ein Anlaß zur Verärgerung der auswärtigen öffentlichen Meinung über die angebliche

Untergrabung der dortigen Gewerbe aus der Welt geschafft werden. Ferner ist zu berücksichtigen, daß eine etwaige Beschlagnahme des Ertrages der Ausfuhrzölle schließlich doch nur zur Tilgung der Kriegsschulden

verwendet werden kann.

Man bedenke, daß bei der gegenwärtigen Gewährung nahezu freier Ausfuhr, wobei die Preisbemessung im wesentlichen nur durch den Verkäufer oder durch seinen Verband geschieht, die fremden Staaten sich genötigt

sehen, zum Schutze ihrer Gewerbe ihre Schutzzölle noch mehr zu steigern. Die deutschen Ausfuhrpreise müssen in solchem Falle um den fremden Zollbetrag ermäßigt werden, sodaß der gesamte Zollertrag dann den

fremden Staaten direkt zufließen würde, ohne dem deutschen Finanzwesen auch nur mittelbar zunutze zu kommen.

Die hier erörterten Probleme betreffen die Verhütung des zu billigen und zu reichlichen Warenverkaufes an das Ausland, die Schaffung eines Schutzwalles gegen das Übergreifen der Weltmarktpreise der reichen Länder

mit hoher Valuta auf das verarmte Inland und eine wirksame Sicherung des vom Staate und von sonstigen öffentlichen Körperschaften investierten Aufwandes zur Herstellung der auszuführenden Ware. Es ist denkbar, daß

diese Probleme noch auf einem anderen Wege als durch die bisher erwogenen Ausfuhrzölle und zwar durch Verstaatlichung oder Monopolisierung des Außenhandels gelöst werden können.

Schon zur Kriegszeit wurde sehr eingehend die zukünftige Gestaltung des Außenhandels erwogen. Auch unter der damals allein herrschenden Voraussetzung des günstigen Ausganges des Krieges war man sich einig, daß

während einer immerhin längeren Übergangszeit eine straffe Zwangswirtschaft unserer Einfuhr nicht zu umgehen sein würde. Über die Ausfuhr gingen die Ansichten noch mehr als sonst auseinander' die Bedenken der

Großkaufmannschaft gegen die Befähigung einer bureaukratischen Verwaltung, Auslandsmärkte von Neuem zu erobern, sich den Auslandsbedürfnissen anzupassen und neue Absatzmöglichkeiten für die damals geplanten

großen Produktionssteigerungen ausfindig zu machen, leuchteten durchaus ein und wurden entsprechend gewertet.

Wie schon oben angedeutet, kommen zur Zeit und wahrscheinlich auf lange Iahre hinaus Absatzschwierigkeiten nicht in Betracht und man ist der Aufgabe, neue Absatzmärkte zu suchen oder gar neuen Bedarf Zu



schaffen, völlig enthoben. Die Nachfrage nach Waren ist auf Iahre hinaus gesichert, und es handelt sich darum, best geeignete Institutionen zu schaffen, um die Befriedigung dieser Nachfrage so zu gestalten, daß sie dem
ganzen Lande zum höchst möglichen Vorteil gereiche.

Um geschäftliche Angelegenheiten zu leiten, zumal solche von weitestgehender Wichtigkeit für das Volksganze, bedarf es geschäftserfahrener Persönlichkeiten mit Weltblick und Weltkenntnis, und es ist daher nicht

gleichgültig, in wessen Händen die Leitung der etwaigen vom Staate einzurichtenden Außenhanoelsstellen liegen wird.

Als Beamte des Reiches für die Leitung solcher mit den einzelnen Warengruppen sich befassenden Außenhandelsstellen müssen daher nicht nach berühmten Mustern Geheimräte, Professoren und Herren Oberste,

sondern in erster Reihe jene Persönlichkeiten ins Auge gefaßt werden, die auch bis zum Kriege Deutschlands Welthandel großzügig und erfolgreich leiteten — damals für sich selbst oder für die ihnen anvertrauten

Unternehmungen, — „königliche Kaufleute", Männer, die mit Berechtigung die stolzen Worte an ihr Haus schreiben konnten: „Die Welt ist mein Feld".

letzt sollen diese Industrie- und Handelskapitäne als Leiter der Ausfuhrhandelsstellen ihre Kenntnisse und Erfahrungen, ihre Umsicht und Willenskraft dem Vaterlande zu seinem Wiederaufbau widmen. Sie sollten ihr

Amt nicht als „Ehrenamt" unentgeltlich ausüben, sondern ein Einkommen verbürgt erhalten, welches als festes Gehalt oder in Form einer Beteiligung an dem erzielten Reinerlös oder in Form einer Kombination der beiden

ihrem Vorkriegszeiteinkommen unter Berücksichtigung der Gegenwartsverhältnisse entspricht.

Wenn einem Kreise solcher Personen die Neugestaltung unseres Ausfuhrhandels in scharf umrissenem Umfange und mit klar erkannten Zielen zur Aufgabe gestellt und ihm die weiteste Freiheit in seinen Dispositionen

verbürgt wird, so sollte man meinen, daß, nachdem der leidige und zermürbende Konkurrenzkampf im Eigenlande ausgeschaltet sein würde, und man sich daher weit mehr als bisher ausschließlich dem eigentlichen

Außenhandel widmen könnte, die betreffenden erst recht in der Lage sein werden, nun im Dienste des Volksganzen ihre Kräfte und Begabungen voll zu entfalten.

Es mag sein, daß manche dieser Persönlichkeiten, in deren Händen wichtige und auch jetzt noch bedeutende Zweige unseres Ausfuhrhandels liegen, sich für zu gut halten werden, um ihre Selbständigkeit aufzugeben und

„Staatsbeamte" zu werden. Auch sie sollten bedenken, daß es sich hier um die wenigen der höchsten Ehren- und Vertrauensposten gänzlich unpolitischen Charakters handelt, welche der Staat überhaupt zu vergeben hat und

welche für das Staatsganze von großer Bedeutung und segensreicher Wirkung sein können.

Bei Erörterung unseres wirtschaftlichen Selbstschutzes darf noch ein Punkt nicht unberücksichtigt gelassen werden, der allerdings nicht den eigentlichen Außenhandel berührt, dessen Nichtbeachtung aber unserem Volke

sehr erhebliche Kosten zum alleinigen Nutzen der Ausländer oder des Auslandes verursacht.

Gewaltig und fortdauernd im Steigen begriffen ist die Zahl der nach Deutschland strömenden Angehörigen von Ländern mit hohem Valutastande. Und wohl nirgends in der Welt ist jetzt für sie das Leben so billig wie in

Deutschland. Auf der Bahn, im Hotel, in der Stadt, auf der Post zahlt der Ausländer nur einen Bruchteil dessen, was er in seinem Lande für die gleichen Leistungen zu zahlen hätte. In Deutschland sind diese Ausgaben

deshalb so gering, weil der Staat und die Gemeinden einen erheblichen Teil der Kosten in Form von Zuschüssen und Defiziten auf sich nehmen. Diese kommen dem hier weilenden Ausländer genau so zugute wie dem
Einheimischen.

Früher suchte man den Fremdenverkehr, den Zustrom von Ausländern zu steigern, weil das angeblich „Geld ins Land, brachte". letzt trifft dies jedenfalls nicht zu, da wir die vorhandenen Wohnungsgelegenheiten selbst

bitter nötig haben, da unsere Nahrungsmittel für uns selbst noch lange nicht ausreichen und da gerade die Beköstigung der Ausländer viel zum weiteren Blühen und Gedeihen des Schleichhandels beiträgt. Kommerzielle

Vorteile von der Überflutung des Landes durch Ausländer sind nicht zu erwarten und die „Fremdenindustrie" ist zur Zeit für Deutschland stark verlustbringend.

Auch zur Förderung des Ausländerbesuches in unseren Hochschulen und Universitäten, welche nicht einmal die einheimischen Studierenden aufnehmen können, hat' Deutschland jetzt gar keinen Anlaß. Hat das Ausland

wirkliches Bedürfnis für deutsche Wissenschaft, deutsche Kunst, so mag es die deutschen Gelehrten, Musiker usw. zu sich einladen, ihnen Lehrstühle, Laboratorien und Konservatorien zur Verfügung stellen, nachdem es

förmliche Bürgschaften übernommen haben wird, daß die Sicherheit und Würde der Eingeladenen unangetastet und ihre Freizügigkeit voll gewahrt wird. Mit der Auswanderung eines Teils unserer Vertreter der Kunst und

Wissenschaft, so sehr diese aus verschiedenen Gründen unerwünscht sein mag, muß man sich abfinden, da im Jnland? zurzeit bei weitem nicht allen diesen Kräften ein geeignetes Betätigungsfeld und ein halbwegs

ausreichendes Einkommen geboten werden kann. Durch die Erschwerung der Einreise und Verringerung der Zahl der hier ansässigen Ausländer würde wenigstens zum Teil der Verkauf deutschen Besitztums an das

Ausland eingeschränkt werden. Vielfach kaufen jetzt Ausländer deutsche Hotels, ganze Häuserblöcke, sogar ganze Kurorte mit der ausgesprochenen Absicht auf, sie zu Ausländerheimen auszugestalten. Als Illustration

hierfür sei nur auf die folgende Notiz, welche im März d. J. die Runde durch die Zeitungen machte, hingewiesen! Das Kurhaus in Wyk auf Föhr in amerikanischem Besitz. Den vielen V«kaufen von Hotels und Privatlogis

auf den nordfriesischen Inseln an Ausländer ist jetzt, wie uns aus Lübeck geschrieben wird, eine neue Besitzveränderung gefolgt, und wieder ist eins der größten Fremdenheime in den Nordseebädern an . Ausländer

abgegeben worden. Das vor dem Kriege neuerbaure Knrhaus in Wyk auf Führ ist nach oergeblichen Verhandlungen mit einem holländischen Konsortium in den Besitz zweier Amerikaner übergegangen, die es mit aller

Einrichtung für den Preis von 1 150 000 Mark erwarben. Die Gründe des Verkaufs, dem die Stadtverordnetenversammlung zustimmte, sind die Finanzschwierigkeiten der Stadt Wyk und die unbefriedigende

Bewirtschaftung durch den bisherigen Pächter. Durcy dies« Besitzoeränderung soll der Fremdenverkehr auch aus Amerika und von in Deutschland weilenden Amerikanern nach Föhr geleitet werden.

Man sollte meinen, daß weder der. Staat noch die Kommunalverbände auch nur den geringsten Anlaß haben, ihren Haushalt auch noch zu Gunsten der Ausländer mit Anleihen und Defiziten zu belasten und zuzulassen,

daß trotz der großen Wohnungsnot und der überaus großen Schwierigkeiten, die einheimische Bevölkerung auch nur ganz notdürftig mit dem Unentbehrlichsten zu versehen, förmliche Ausländerkolonien angelegt werden.

Die Zuschüsse zur Beschaffung der Nahrungsmittel und die Defizite der verschiedenen Verwaltungen werden für das verflossene Jahr wohl mindestens an die tausend Mark auf den Kopf der erwachsenen städtischen

Bevölkerung ausmachen, und man sollte sich daher entschließen, von jedem Ausländer, der hierher nicht im amtlichen Auftrage kommt, eine Einreise- und eine Aufenthaltsabgabe zu erheben, welche monatlich etwa I0O

Goldmark ausmachen könnte.

Auch sonst sollte zur Regel gemacht werden, daß Ausländer alle Gebühren in Goldmark zu entrichten haben. Man bedenke z. B., daß jetzt, wo auch im ganzen Auslande, gleichviel ob es Frankreich, Amerika oder ein

anderer Staat ist, alles viel teurer geworden ist, für die Ausländer nur die deutschen Gebühren auf ein Zwanzigstel oder gar noch weniger des früheren Betrages gesunken sind: um 100 Mark Patentgebühren zu entrichten,

mußte der Amerikaner vor dem Kriege an die 25 Dollar einzahlen, jetzt aber kann es geschehen, daß, wenn er nur einen Dollar einzahlt, er noch etliche Mark zurückbezahlt bekommt. Man denke nur an die

Valutaverhältnisse im Februar. Das Gleiche gilt auch in Bezug auf alle anderen vom Staate und von Gemeinden festgesetzten Gebühren, Abgaben, Anwaltshonorare usw.

Unnötig ist es, noch besonders hervorzuheben, daß die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht im allermindesten einer Feindseligkeit gegen das Ausland entspringen. Die Verfasser (von denen der eine als Ausländer geboren

worden ist) haben vor dem Kriege jahrelang in außerdeutschen Ländern gelebt und dort liebe Freunde und gar manches Schätzenswerte gefunden. Es handelt sich hier ausschließlich um Vorschläge zum Selbstschutz

Deutschlands, zunächst auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens als dem festen Grunde, auf dem allein das geistig-sittliche Sein unseres Volkstums in seinen früheren Ergebnissen gewahrt und gepflegt werden kann. Unter

veränderten Bedingungen wird es dann in neuen Schönheitsformen jungstarke Neutriebe hervorsprießen lassen, Blüten entfalten und Früchte zeitigen, von deren erfrischend-erquickenden Wirkung man jetzt nur mit den

Seherblicken des Dichters sich ein Bild zu machen vermag.

Wie grausig noch immer unsere Wirklichkeit in der Gegenwart ist, vergiftet durch Neid und Haß und Rachsucht im Innern und von außen, wie wund und weh unser Volkskörper noch ist, er wird gesunden durch

Abstoßung der brandig gewordenen Glieder, und seine frische Kraft, sein Schaffen und sein Ringen wird ihm aus denen, die seiner Leistungen bedürfen, Freunde und Bundesgenossen werben.

Der neue Bund wird sich nicht in Feindschaft gegen andere Völker stellen, er wird endlich den Kulturbund der gesitteten Völker der Erde bedeuten.

Und woher diese felsenfeste Zuversicht auf Deutschlands nicht allzufernen Emporstieg?

Sie gründet sich trotz allen Gegenwartselends und Leides, trotz des Versailler Tiger-„Friedens" und trotz des Bewußtseins der Mitschuld Deutschlands an dem durch alle imperialistischen Mächte gewollten und

begangenen Kriegsverbrechen gerade auf Deutschlands unerhörte Kraftleistung während der einundfünfzig Monate unvergänglicher Völkerschwach.

Ein Volk, das so allein — denn Türken, Bulgaren und Habsburger Hausmacht-Konglomerat waren ja nur Hemmnisse — gegen sämtliche fünf Erdteile standhalten konnte und nur durch völlige Aushungerung zu Fall

gebracht wurde, ist nicht besiegt, wie stolz die andern sich auch ihres „Sieges" brüsten. Immer wieder erklären sie ja, Deutschland bleibe „formidable", deshalb müsse es niedergehalten werden. Und dennoch brauchen sie's,

wie wir oben ausführten.

Also, deutsches Volk, sei du selber und sei einig. Dann, deutscher Eichbaum, breite deine Äste, senke tiefer deiner Wurzeln letzte zarte Fasern ins tiefste Erdreich hinab. Du wirst dir mit seinen Organen Nahrung aus

Tiefen und Höhen holen und kannst mit ruhiger Würde dein Haupt hoch tragen. März 1920.



Hr.l«arlNrn5, »ochum:

ilokumente einer neuen LeMezverMung in englans.

Getreu dem Grundsatze „Right or wrong my country", der in prägnanterer Formulierung lautet: „My country always right", standen in Britannien im Kriege Kapitalist und Arbeiter, Konservative und Radikale,

Hochkirche und Freikirche wie eine geschlossene Phalanx gegen Deutschland. Die auf alte puritanische Tradition sich stützende Überzeugung von der Gerechtigkeit der eigenen Sache ließ den Gedanken von einer

Milderung der Schuld auf gegnerischer Seite oder von einer etwaigen späteren Wiederannäherung kaum aufkommen. Der Glaube, daß in diesem gerechten Kampfe jegliches Mittel erlaubt sei, führte folgerichtig zur

vollständigen moralischen Rechtfertigung der Anwendung der Blockade. Um den „Militarismus" niederzuringen, kam man im Lande der „Unabhängigkeit" selbst zu einem militärischen System, dessen Entstehung schon

1916 Ian Hay, „der jüngste Subalternoffizier", in seinem Buche „The first Hundred Thousand", einer nicht amtlichen Chronik eines Truppenteils der Kitchenerarmee, schlicht und humorvoll schilderte und das in

Hurrastücken auf der Bühne, in patriotischen Gedichten und chauvinistischen Romanen mit dem bekannten romantischen Schimmer umhüllt wurde.

Der siegreiche Ausgang des Kampfes schien eine Revision dieser Geistesverfassung nicht nötig zu machen. Und doch scheint sich auch in Britannien eine Wandlung der Geister anzubahnen. In den Reihen der Clarte,

dem internationalen Bunde der Geistesarbeiter zum Zwecke der Völkerversöhnung, sehen wir jetzt Männer wie Israel Zangwill, Bertrand Rüssel, H. G. Wells, Thomas Hardy, Bernard Shaw, die freilich schon früher

kriegsfeindlich gesinnt waren. Die Übersetzungen der Werke von französischen Mitgliedern dieser Gemeinschaft wie Romain Rolland, Henri Barbusse, Anatole France sind in ganz England verbreitet. Ernst Tollers

phantastisch-grauenvolles Drama „Die Wandlung", mit dem der Dichter bewies, daß auch er die tragische Prüfung auf den Menschheitsglauben bestanden, soll von Douglas Goldring ins Englische, von Henri Barbusse ins

Französische übertragen werden. Den Tendenzen der Clartö entsprechend, beginnen sich tatsächlich die Zeichen zu mehren, die insbesondere auf den Wunsch einer Wiederannäherung an Deutschland hindeuten. Wir

wissen, daß Bernard Shaw, den die moralische Restauration Europas noch wichtiger dünkt, als die wirtschaftlichen Wiederherstellungen, in seinen Peace Conference Hints so warme Worte gefunden hat für seine

Empfindungen über das ganze Kriegselend und vornehmlich über das Unglück Deutschlands und der Greuelpropaganda ein Ende gesetzt wissen wollte. Die League of World Friendship versandte an bekannte deutsche

Institute und Personen ein von H. G. Chancillor, Ch. Despard, I. K. Ierome, los. King, W. Walsh und I. Zangwill unterzeichnetes Flugblatt „An das deutsche Volk", das mit seinem ungelenken Deutsch einen rührenden

Eindruck macht. Dem von der WalkerStiftung der Universität St. Andrews in Schottland ausgehenden Preisausschreiben: „Wiederaufbau der menschlichen Gesellschaft auf dem Grunde einer geistig-sittlichen

Wiedergeburt", das für Bewerber aller Stände und aller Länder der Welt bestimmt ist, liegt ein deutscher Prospekt bei, ein deutliches Zeichen, daß man auch an deutsche Bewerber gedacht hat. Der im Kriege gegründete

„Englische Werkbund" (The Design and Industries Association) hat dem „Deutschen Werkbund" geschrieben, seine Mitglieder hätten einstimmig beschlossen, mit ihm in direkten geistigen Austausch zu treten, und der

„Österreichische Werkbund" hat die ideale Arbeitsgemeinschaft mit dem deutschen erneuert. Das Erscheinen der Dramatic works of Gerhart Hauptmann edited by Ludwig Lewisohn wurde im Times Literary Supplement

als das' „willkommenste Zeichen der Friedenswiederkehr in der literarischen Welt begrüßt"

.

Eine heftige Reaktion gegen den militaristischen Geist im eigenen Lande hat sich schon vorbereitet' dafür liegen Dokumente aus allen Gebieten der Literatur vor. Von Roman-Autoren sind zu nennen: W. L_ George, A.

P. Herbert, H. G. Wells. George gibt in seinem Roman „Blind Allen" in etwas journalistenhafter Weise ein Bild seines Vaterlandes in der Kriegszeit' die verschiedenen Personen dienen nur dazu, die verschiedenen

Meinungen und Haltungen zum Kriege näher zu beleuchten, alles mit der kühlen Satire des Skeptikers, der den herkömmlichen „Patriotismus" ablehnt. Herbert erzählt mit schlichter, zu Herzew gehender Sachlichkeit in

seinem Romane „The Secret Battie" das Geschick eines jungen Offiziers, der unter dem Eindruck des ungeheuren Erlebnisses geistig und körperlich zusammenbricht und als Feigling erschossen wird' der „Glory of the

Trenches" wird in seiner ganzen ekelhaften Brutalität bloßgestellt, nicht aufdringlich pazifistisch und darum um so wirksamer. Eine bewußte Kundgebung gegen den Krieg gibt Wells in seinem bekannten Romane „Mr.

Britling sees it through",. in dem wenigstens eine Spur von Gerechtigkeitssinn gegen Deutschland zu merken ist und wo er warme Worte findet für den Schmerz über all das Kriegselend. Das letzte Kapitel „Mr. Britling

schreibt bis zum Morgengrauen" ist echt englisch kühl und doch ergreifend in der Schilderung, wie der Engländer, der den Sohn verloren hat, an den vow demselben Geschick betroffenen deutschen Vater schreibt.

Leidenschaftlicher gebärdet sich ein junger aus dem Felde heimgekehrter Dramatiker H. F.. Maltby, der in seinem turmhoch über den üblichen Spionenstücken und hurrapatriotischen Schauspielen stehenden Drama „The

Temporary Gentleman" als Anwalt der lugend gegen den Materialismus der Alten aufzutreten wagt. In Maltby hören wir einen Mitkämpfer, der seine Worte nicht bemäntelt: Er denunziert das Kastensystem in einem

sogenannten demokratischen Heere, geißelt die heuchlerische Gier des sich patriotisch gebenden Kriegsgewinnlers, brandmarkt die moralische Minderwertigkeit der mit den Offizieren flirtenden Krankenschwester. Maltby

ist ein Gesinnungsgenosse mancher anderer mehr oder minder „revolutionär" gerichteter Kriegspoeten wie Siegfried Sassoon, H. C.
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Haarwood, W. de la Marc, Osbert Sitwell, Gilbert Cannan'). Der unerbittlichste und eigenartigste von ihnen ist Sassoon, der das Töten und Würgen aus nächster Nahe geschaut hai und sich in seinen von heiligem Jörne

durchglühten Versen zum Anwalt der lugend gegen den Chauvinismus der Alten macht. Aus jüngerer Zeit liegen auch Prosabücher von Frauen vor, die von dem Geiste Barbusses erfüllt sind. Victoria de Bunsen in ihrer

Schrift „The War and Men's Minds" analysiert die von dem herkömmlichen Erziehungssystem gezüchteten Herdeninstinkte, die im Kriege zum Ausbruch kamen. Dorothy Canfield gibt in ihren „Home Fires in France"

einige Studien, die in der Schilderung der Kriegsgreuel an das Feuerbuch erinnern. Das größte Aufsehen erregte das autobiographische Buch „A private in the guards" von Stephen Graham, der trotz seiner zwergenhaften

Gestalt die letzten achtzehn Monate des Krieges als Gemeiner in der Garde dienen mußte. Er preist zwar den echt kameradschaftlichen Geist zwischen dem gemeinen Soldaten, weiß aber nichts von den sogenannten

Freuden des frischen, fröhlichen Soldatenlebens. Er läßt uns einen Blick tun in die verrohenden Wirkungen des militärischen Systems: die Sucht, sich möglichst gemein zu geben, die sexuellen Perversitäten, die ihm die

natürliche Folge der langen Abgeschlossenheit von weiblichen Wesen sind, das Überhandnehmen von allerlei Lastern wie Trunksucht, Lüge, Diebstahl, die Roheit der Vorgesetzten, die sogar die Ermordung der

Gefangenen empfehlen. Die Stellung eines Feldgeistlichen war geradezu hoffnungslos, wenn er sich nicht auf die üblichen Paraden beschränkte, die übrigens mit Ausnahme des gesanglichen Teiles von den Mannschaften

geradezu verachtet wurden. Die Feldgeistlichen konnten keine Bergpredigt halten, da das Gebot der Nächstenliebe dem Geiste des Krieges widersprach. Sie durften nicht eifern gegen sexuelle Ausschweifungen, weil der

Regimentsarzt die Befriedigung der Lust empfahl. Sie durften nicht das Laster der Trunksucht angreifen, weil ein guter Trinker auch als ein guter Kämpfer galt. Ein beliebter Feldkaplan pflegte seine Predigten mit den

Worten zu schließen: „Der Kriegsdienst ist Gottesdienst". Nach Grahams Ansicht sollte dieser sinnige Spruch über jedem militärischen Büro und jedem Kriegsamte stehen. Das schlimmste Ergebnis des Militarismus aber

ist ihm die Vernichtung aller Persönlichkeit, da der Rekrut ein willenloses Werkzeug in der Hand der Vorgesetzten ist. Die Kasernen nennt er „KleinSparta". An einer Stelle sagt er wörtlich: „Nicht nur unsere Leiber,

sondern auch unsere Seelen stecken in Uniformen, und wir können sie nicht ausziehen. Es wird vielleicht länger dauern, die Seelen zu demobilisieren als die Körper". Die von Graham angeschnittene Frage der Rolle des

Klerus und der Kirche im Kriege ist übrigens schon vor ihm in der Presse wie in theologischen Traktaten ausgiebig behandelt worden, Zumeist jedoch in oberflächlicher feuilletonistischer Weise. Die beliebte Frage Have

the Churches failed? wurde mehr als einmal bejaht.") Unter dem Titel „The Army and Religion" mit einer Vorrede vom Erzbifckof von Winchester veröffentlichte unlängst Dr. Cairns einen Sammelbericht über die

Leistungen der Religion bzw. der Kirche im Kriege,' er stützt sich auf ca. 300 schriftlich niedergelegte Aussagen von Militärpersonen jeder Art, vom General bis zum Gemeinen, eingeschlossen Feldgeistliche, Arzte,

Krankenschwestern, Armierungssoldaten, das Fazit ist eine vollständige Bankerotterklärung des Christentums, ein gänzliches Versagen der Kirche im Kriege.

1) Vergl. mein Büchlein „Das Herz des Feindes", Tenienverlag Leipzig. Zu Sassvon vergl. meinen Aufsaß „Ein englischer Barbusse", Nord und Eüd, Februar 1920.

2) Vergl. meine Broschüre „Der religiöse britische Imperialismus", Oschmann ii Lau, Bochum 1919.

Theoretische Abhandlungen über die sogenannte Schuldfrage kamen schon in den Kriegsjahren in genügender Zahl heraus. Als Muster chauvinistischer Geschichtsklitterung dürfen die Bücher „I'accuse" und „The Crime"

gelten, in denen der Autor Dr. Richard Greiling mit ermüdender Länge die Politik der Mittelmächte behandelt,' mit ebensovielen unnötigen Worten beschäftigte er sich jüngst in seinen „Belgian Documents" mit der

internationalen Politik der Entente von 1904 bis 1914, stets in einseitig ententefreudlichem Sinne. Der Kuriosität halber sei hier auch „Mr. Punch's History of the Great War" erwähnt, worin die alte abgestandene Weisheit

von der Schuld der durch Richard Strauß und Nietzsche infizierten deutschen Intelligenz in naiver Aufmachung aufgetischt wird. Vereinzelt wurden aber auch schon in den Kriegsjahren Stimmen laut, welche Sachlichkeit

und Gerechtigkeit verlangten und übten. Als eines der objektivsten Bücher des gesamten feindlichen Auslandes gilt C. D. Morels Werk „Truth and the War 1" Deutschland wird nicht freigesprochen, aber auch nicht allein

schuldig gesprochen, ' England, Rußland, Frankreich werden schwerer Mitverantwortung geziehen. Unter dem Titel „Ein gerechter Engländer über die Schuld am Kriege" veröffentlichte Herrn. Lutz die Schuldkapitel von

„Truth and the War" im Verlage von H. R. Engelmann (Berlin), wo auch die Foreign Affairs, das von Morel herausgegebene amtliche Organ der Union of democratic control, erscheinen, ' Morels vernichtendes Urteil über

Versailles ist ebendort unter dem Titel „Die Siegesfrüchte" erschienen. Aus der überreichen Memoirenliteratur nach dem Kriege nimmt <öarl Loreburns „How the mar came" die erste Stelle ein. Loreburns Schrift nimmt

Bezug auf die minder erfreulichen „Memories" von Lord Fisher, einem Dokumente, das allein durch die Enthüllung des ungeheuerlichen Planes „to Copenhagen" die deutsche Flotte (d. h. sie mitten im Frieden zu

vernichten wie seinerzeit die dänische) bei der Bewertung der Kriegsschuld für den künftigen Historiker von großer Bedeutung sein wird. Loreburns Buch ist eine wuchtige Anklage gegen die auswärtige Politik Englands

von 1906 bis 1914. Loreburn war Lord Chancellor unter Sir Henry Campbell-Bannermann und Asquith und galt lange Iahre hindurch in den Kreisen der englischen Regierung und des englischen Volkes als ein Mann von

Bedeutung und Ansehen, sowie von großer persönlicher Ehrenhaftigkeit. Er ist der erste bedeutende britische Politiker, der die Theorie von der Unvermeidlichkeit des Krieges verficht. Er gründet seine Ausführungen nicht

auf die übliche Beschuldigung des deutschen Militarismus «der auf eine Milderung der Schuld dieses Militarismus, sondern auf eine eingehende Kritik der Handlungsweise des Kabinetts, dem er als führendes Mitglied

angehörte. Er sagt wörtlich: „Ich wußte nicht, was vor sich ging, und viele meiner Amtsgenossen wußten es auch nicht. Ebensowenig das Volk. Nur sehr wenige Staatsmänner wußten es in der Tat, und als der furchtbare

Entschluß im Iahre 1914 gefaßt wurde, da geschah es in übereilter Unwissenheit .... Wir gingen in den Krieg wegen einer russischen Angelegenheit, und wir hatten uns Frankreich gegenüber rückhaltlos die Hände

gebunden". Den Gewaltakt von Versailles brandmarkt er in ehrlicher, sittlicher Entrüstung als Produkt des Hasses. Aber er möchte seine Hoffnung darauf stützen, daß in Zukunft im Völkerbund die Verhandlungen offen

von,Volk zu Volk geführt werden, damit die Geheimdiplomatie nicht wieder einen derartigen Krieg entfesseln könnte, der Europa an den Rand des Abgrundes gebracht hätte und von dessen Vorbereitungen die britische

Regierung als Ganzes nur wenig, die liberale Partei fast nichts, die Masse des Volkes überhaupt nichts gewußt hätte. Bedeutsamer als politische Broschüren über die Schuld am Kriege und als Schriften antimilitaristischer

Natur sind für uns Dokumente, die auch Bezug nehmen auf unsere eigenen wirtschaftlichen Nöte und überhaupt aus wirtschaftlichen Gründen eine Revision des Friedensvertrages, fordern. Wie ein Donnerschlag wirkte das

Buch des britischen Delegierten beim Pariser Friedenskongreß I. M. Keynes. Was Männer wie General Smuts, Hoover, Lord Robert Cecil genau so gedacht, aber nur halb ausgesprochen haben, das sagt Keynes in „The

Economic Consequences of the Peace" ohne alle Umschweife. Scharf gebt er mit den Männern ins Gericht, die den „Frieden" machten und verdarben. Die Niederlage Wilsons nennt er „eines der entscheidenden

moralischen Ereignisse der Geschichte". Die Alliierten bezichtigt er des Bruches eines Ehrenvertrages mit Deutschland und eines internationalen Versprechens. Die Politik von Versailles nennt er „einen der gewalttätigsten

Akte eines grausamen Siegers in der Geschichte der Menschheit". Gegenüber phantastischen und unsinnigen Forderungen erhebt er als Finanzmann seine warnende Stimme: „Ein unfähiges, arbeitsloses, desorganisiertes

Europa droht uns, ein Europa, das durch inneren Zwist und inneren Haß zerrissen ist, ein kämpfendes, hungerndes, plünderndes, lügendes Europa". Als Heilmittel schlägt er eine Revision des Vertrages vor in

Übereinstimmung mit der Gerechtigkeit, den ursprünglichen Friedensabsichten der Sieger und einer Befriedigung vernünftiger Absichten. Sein Plan sieht eine Abrechnung vor nicht nur der deutschen Schuld an die

Alliierten, sondern auch der Schulden der Alliierten untereinander. In diesem Sinne möchte er die Wiedergutmachungskommission mit ihrer diktatorischen Gewalt aufgelöst wissen. Ihre Befugnisse weist er einem

Deutschland und die Neutralen einschließenden Völkerbunde zu. Er möchte die Wiedergutmachungssumme auf 200 Millionen festsetzen, die Art der Ratenzahlung Deutschland und in einzelnen Fällen der Entscheidung des

reformierten Völkerbundes überlassen. Das hungernde Österreich soll jeder Verpflichtung entbunden sein. Die deutschen Kohlenlieferungen sollen die französischen Verluste nicht überschreiten. Unter den Auspizien des

Völkerbundes soll eine freie Handelsunion gegründet werden. Statt der Barzahlungen an Belgien schlägt Keynes eine internationale Anleihe von Lstrl. 400 000 vor zum Zwecke des Erwerbs von Nahrungsmitteln und

Rohstoffen und der Hebung der europäischen Valuta,' den Hauptanteil müsse Amerika tragen, zumal es dann sein bestes Absatzgebiet wiederhergestellt und sein politisches Ideal verwirklicht sehe. Keynes verhehlt sich

nicht, daß der großzügige Plan eine Änderung rn Haltung und Gesinnung der Alliierten zur Voraussetzung habe. „Wenn wir bewußt die Verelendung Mitteleuropas erstreben, dann wird die Rache, wage ich zu prophezeien,

nicht hinterherhinken. Dann kann nichts lange den schließlichen Bürgerkrieg zwischen den Mächten der Reaktion und den Verzweiflungszuckungen der Revolution hinausschieben, vor welchem die Schrecken des letzten

deutschen Krieges ins Nichts verschwinden werden und welcher die Kultur und den Fortschritt unserer Generation vernichten wird, mag siegen, wer will. Mag auch der Ausgang uns enttäuschen, müssen wir unsere

Handlungen nicht auf bessere Erwartungen gründen und glauben, daß die Wohlfahrt und das Glück eines Landes andere fördert, daß das Gemeinschaftsgefühl der Menschheit keine Fiktion ist und daß die Völker es sich

immer noch leisten tonnen, andere Völker als Mitmenschen zu behandeln?"

Mit den verheerenden Folgen der Blockade beschäftigt sich H. N. Vrailsford in seinem erschütternden Buche: „Acroß the Blockade. A Record of Travels in Enemy Europe", worin der wie Morel schon früher als

Kriegsgegner bekannte Autor einen Bericht von seiner Reise durch das östliche Europa in der Zeit zwischen dem Waffenstillstand und dem Frieden gibt, sich aber auf die Beschreibung selbstgesehener und selbsterlebter

Dinge beschränkt' B. kennt als Balkankämpfer auch die Kriegsgreuel aus eigener Erfahrung. Ein düsterer Pessimismus lagert über seinen ruhigen und doch so anschaulichen Schilderungen, ' ein stumpfer Haß gegen alle

Regierungen erfüllt ihn, ' in den auftauchenden kommunistischen Ideen möchte er das Herannahen eines neuen besseren Zeitalters ahnen. Doch mußte er erleben, wie in Wien ein kommunistischer Aufstand sinn-, zweck -

und wirkungslos zusammenbrach: nach einigem Blutvergießen riß das Volk die toten Pferde der Schutzleute in Stücke unter dem Rufe: „Wir sind hungrig"! Er schaut die toten Städte in Polen, aber die Polen bleiben am
Leben dank dem Schutze der Madonna, die den Bedrückten lehrt, seine Ketten zu liebkosen, ' die noch elenderen Juden jedoch stehen außerhalb des Schutzes der Madonna, welche sie vor den plündernden und

mordgierigen Polen nicht zu hüten vermag. „Alte Frauen umrangen mich rufend, wie homerische Geister phantasierend, sie murmelten, es fröre sie' Kinder mit weißen Lippen, verkniffenen Gesichtern und durchsichtigen

Händen", das mutet an wie eine Vision aus den prophetischen Büchern des Alten Testamentes. „Noch ein Iahrzehnt der Kriege, der Blockaden und der Revolutionen", heißt es am Schluß, „und jede Spur der Gesittung und

der Menschlichkeit ist hinweggefegt vom Rhein bis zur Wolga". Wenn wir mit dem Versager aus den geschilderten trostlosen Gegenden nach Berlin wandern, so meinen wir aus der Dunkelheit ins Tageslicht

emporzutauchen: aber dieses Tageslicht ist nur das trübe Gewölk eines stürmischen Winterhimmels. In seinen letzten Briefen aus Deutschland wird Brailsford zum Propheten einer furchtbaren Zukunft in dem Augenblick,

wo ihn die Nachricht von dem Gemaltfrieden erreicht. „Iahre der Armut und des Hungers", erklärt ei, „haben die Moral der blockierten Völler untergraben. Ein mühsam errichtetes soziales Gebäude ist in Trümmer gefallen

wie ein Bauerngut, das verkommt, wenn der Acker nicht mehr bestellt wird. Das Verbrechen dieses Vertrages tötet jede Hoffnung". Deutschland spricht er auf lange Zeit hinaus die Tatkraft ab, zu handeln und zu arbeiten.

„Das deutsche Volk wird sich aufreiben in fruchtlosen Unruhen. Es wird versuchen, sich aufzuraffen, dann den Mut verlieren und schließlich zusammenbrechen. Uns kann es kein Leid antun, außer durch seine Krankheit,

doch ist dieser Körper noch groß genug, um Europa zu vergiften".



Ebenso ergreifend und überzeugend durch die nackte Sachlichkeit wirken die drei offiziellen Weißbücher, die im Auftrage der britischen Regierung dem Parlament in London als die Ergebnisse von Studien an Ort und

Stelle vorgelegt wurden. Aus den beiden ersten, die Anfang 1919 von zwei Offizieren verfaßt wurden, nur zwei Stellen: „Was mir am meisten auffiel, war das allgemeine Gefühl der Niedergeschlagenheit und der

Bedrückung, das alle Klassen der Bevölkerung durchzieht, besonders die oberen Klassen", sodann im zweiten Weißbuch: „Die Gleichgültigkeit aller Klassen ist verbunden mit einem hohen Grade nervöser Reizbarkeit. Die

Verbindung ist wohl bezeichnend für die Hauptursache: die Unterernährung. Ich kann das äußerliche Merkmal nicht besser beschreiben als dadurch, daß ich von einer Art geistigen schleichenden Fiebers spreche ... In den

ärmeren Vierteln ist die körperliche Entartung selbst dem gelegentlichen Besucher offenkundig. Die trostlosesten Stunden für mich als Engländer waren diejenigen, welche ich beobachtend und plaudernd bei den ärmeren

Leuten zubrachte, umfomehr, da ich bei denjenigen, die am meisten litten, die geringsten Spuren von Roheit oder Rachsucht fand . . . Die Gesetzlosigkeit mehrt sich. Korruption scheint weitverbreitet und hat sogar früher

davon verschonte Kreise ergriffen . . Das dringendste Bedürfnis ist Nahrung". In dem dritten streng wissenschaftlichen Bericht sagt der Hauvtverfasser Prof. Dr. Starling: „In einer großen Stadt wie Berlin, das Muß
festgestellt werden, stehen -, der Bevölkerung auf einem niedrigen Ernährungsstandpunkte' sie sind sehr heruntergekommen, und wenn sie entkleidet sind, dann haben sie offensichtlich kein Fett, der Nacken ist hohl und

die Rippen treten heraus. Sie bewegen sich langsam, sind stumpf und teilnahmlos. In den Gefängnissen und Krankenhäusern kommt als Folge des Hungers häufig Wassersucht vor . . . Der Verlust der körperlichen

Widerstandsfähigkeit zeigt sich durch das Wachstum der Krankheiten und der Todesfälle. Die Sterblichkeitsziffer hat sich wegen Lungenschwindsucht im allgemeinen um das zweieinhalbfache vermehrt . . . Besonders bei

den Männern in leitenden Stellungen fiel Mir die geistige und moralische Niedergeschlagenheit am meisten auf. Sie scheinen hoffnungslos an jeder Zukunft für sich und ihr Land zu verzweifeln . . . Die Hoffnungslosigkeit

und die widerstandsunfähige Teilnahmlosigkeit der Männer, welche die Führer der Gemeinschaft waren und noch immer sein sollten, bildet eine offenkundige Gefahr, da sie Faktoren entfernt, die zur Stabilität neigen".

Mit der Wiener Hungersnot, speziell mit dem Kinderelend, beschäftigt sich eine vom Fight the Famine Council herausgegebene Flugschrift von 23 Seiten: „The Death of a Peovle", mit der sittlichen und körperlichen

Degeneration der deutschen lugend, die unter Hilfe von Ärztinnen und Beamten der Cure Committees von Miß Richter veröffentlichte Schrift „Family Life in Germany under the Blockade", in deren Vorrede Bernard Shaw
die Wiederherstellung Europas als einen Akt wirtschaftlicher Klugheit, die Hebung der deutschen Industrie als eine Förderung englischer Interessen empfiehlt. Zu dem erwähnten Fight the Famine Council gehört als

Unterkomitee Save the Children; Mitglieder sind u. a. der Erzbischof von Eanterbury, Lord Curzon, Sir Robert Cecil. Der Save the Children Fund sendet durch die verschiedenen relief agencies Hilfe, wo sie am nötigsten

ist, ungeachet der Nationalität, der die Bedürftigen angehören. Der Vienna Emergency Relief Fund erfreut sich der ausdrücklichen Sympathie der Regierung. Für alle Länder bestimmt ist The Friends' Emergency and War
Nictims' Relief Committee. Solche Werke der Barmherzigkeit und Menschlichkeit beweisen, welch große Bedeutung ethische und religiöse Ideale immer noch in England haben neben der konservativen und

imperialistischen Strömung mit ihrer Machttendenz,' von dem seit den Tagen der Tudors grundsätzlich humanitären Gedankenstrom in England und auch von dem common sense zeugen sie nicht minder als die Bücher von

Männern wie Morel, Brailsforo, Starling, Keynes. Und als eine Hoffnung für die Zukunft wollen wir mitnehmen, was jüngst der ihnen wesensverwandte Eustace Percy in seiner Schrift „The Responsibilities of the League"

so trostreich sprach, „es sei wahrscheinlich, daß die Welt erstaunen werde über die Raschheit der Wiedergenesung Deutschlands".

emerich Mn52ki, «luäapelt: Vahrheit unll liele.

In unserer geistigen Kultur scheint eine Epoche eingetreten zu sein, wo alles im Zeichen der Tiefe zu stehen beginnt. Nach Tiefe strebt der Dichter und der Literat, nach Tiefe wird im Großen wie im Kleinen, in

Gedichten wie in Dramen, in Romanen wie in Novellen gerungen. Nach Tiefe fahndet der Kritiker und der Essayist und Tiefe wird in den Werken der Denker und Philosophen gesucht. Der alte, gute Wert des Gedankens:

die Wahrheit wird immer mehr beiseite geschoben, vergessen oder bewußt vernachlässigt, und sein Platz von der Tiefe eingenommen' der Akzent bei der Betrachtung nicht nur literarischer, sondern auch wissenschaftlicher

Arbeiten vom Suchen des Wahrheitsgehalts immer mehr nach dem Standpunkt der Gedankentiefe verschoben, und als höchstes Lob gilt auch für den Gelehrten nicht mehr die Feststellung, seine Gedanken seien richtig,

sondern sie seien tief. Tiefe, Tiefe und abermals Tiefe ist das Losungswort unseres ganzen geistigen Lebens geworden.

Bei diesem Stand der Dinge aber, bei der ständigen Ausbreitung des Tiefenbegriffes auf immer größere Gebiete und daher seinem immer wachsenden Einfluß auf unser ganzes geistiges Leben muß früher oder später

beinahe von selbst die Frage sich auswerfen: Was eigentlich die Tiefe sei, von welcher Beschaffenheit jener Gedanke sein müsse, dem das Attribut „tief" beigelegt werden kann? Mag man uns entgegenhalten, daß es sich

hier nicht nur um ein sehr schwieriges, sondern geradezu unlösbares Problem handle, nachdem die Tiefe eben etwas in Formeln und Begriffen nicht zu bannendes, einer rationalen Bearbeitung entschlüpfendes, im Wesen
unaussprechbares sei — unsere Antwort kann nur die sein, daß ein solch eminent wichtiger, einer ganzen Epoche seinen Stempel aufdrückender Begriff unmöglich im Dunkel völliger Bewußtlosigkeit schlummern darf.

Mag auch eine systematische, rein begriffliche Behandlung das Wesen der Tiefe nicht restlos erfassen können — noch immer bedeutet die rationale Bewältigung jenes Teils einen entschiedenen Gewinn, von dem wir auch

eine Klärung jener Gefühle erwarten dürfen, die dem ersten Versuch einer intellektuellen Aufarbeitung vielleicht noch standzuhalten vermögen. So liegt der Akzent weniger auf der größeren oder geringeren Vollständigkeit

oder Abgeschlossenheit der Ergebnisse, als eben mehr auf der Absicht dieser Untersuchungen: der Möglichkeit einer unvoreingenommenen Analyse und Kritik einer der dominierenden Begriffe unserer geistigen Kultur.

Als Anknüpfungspunkt mögen die Ausführungen dienen, welche Edgar Zilsel in seinem interessanten Buche „Die Geniereligion'") diesem Thema widmete. In seiner Analyse, in welcher er die einzelnen Elemente des

Tiefenbegriffes voneinander zu scheiden trachtet, bezeichnet Zilsel als die objektivste Eigenschaft, die ein Gedanke besitzen kann, seine Wahrheit oder Falschheit, die jedoch von der Tiefe ziemlich unabhängig erscheint.

Eine weitere feiner objektiven Eigenschaften ist — nach dem Zusammenstimmen oder Widerstreiten des Gedankens mit seinen Genossen in den verschiedenen Systemen — die Konsequenz oder Inkonsequenz. Bringt er

mehrere von einander weit entfernte Dinge zusammen, so ist er umfassend, im entgegengesetzten Falle eng: ein weiteres objektives Attribut, das schon ein wenig näher zu dem Begriffe der Tiefe führt. Ein solcher Gedanke

aber, der verschiedene Dinge unter einem einzigen Gesichtspunkte zusammenzufassen vermag, ermöglicht oft zugleich auch andere, neue Wahrheiten aufzufinden. Wir nennen ihn dann fruchtbar — ein schon in

vermindertem Maße objektives Merkmal, denn die Fruchtbarkeit ist schon keine zeitlose, ausschließlich vom Sachinhalt des Gedankens begründete Qualität, sondern hängt vom Zustande des Wissens jener Epoche ab, in

der der betreffende Gedanke auftauchte. Ideen, die wir jetzt als ganz abgenützt und steril betrachten, hätten vor dreihundert Iahren außerordentlich fruchtbar und anregend gewirkt. Solche Gedanken können aber nicht

isoliert entstehen, sie entspringen vielmehr notwendigerweise ganz neuen Bahnen und Richtungen des Denkens, sie sind originell: eine noch um eine Stufe subjektivere Eigenschaft, die nur durch die Stellung des

Gedankens in der menschlichen Geistes

') Die Geniereligion. Ein kritischer Versuch über das moderne Persönlichkeitsideal mit einer historischen Begründung. Erster, kritischer Band. Wien und Leipzig, Wilhelm Vraumiiller, 1918.

geschichte bedingt wird, über seine logische und objektive Natur aber nichts mehr aussagt. Auch sind sie oft, da dem Vorwärtsschreiten auf ungebahnten Wegen viele Schwierigkeiten sich entgegentürmen, dunkel, scheinen

sogar den herrschenden Ansichten zu widersprechen und werden paradox. Gehen wir dann in der Subjektivierung noch einen Schritt weiter und reihen zu den erwähnten Merkmalen noch die von dem intensiven Erleben

erzeugte Wucht der Aussprache, so haben wir alle Kennzeichen der Tiefe vor uns. Fruchtbarkeit, Originalität, Schwerfaßlichkeit, Paradoxie und Wucht sind also die Eigenschaften, in denen von Zilsel die Elemente der

Tiefe erblickt werden. Das sind aber lauter Merkmale, die mit der objektiven und logischen Seite der Frage nichts zu tun haben, die sich auf die Person und nicht auf die Sache beziehen. „Dieses Ergebnis — meint nun

Zilsel — muß mit aller Entschiedenheit ausgesprochen werden: es hat sich gezeigt, daß den Denker meint und nicht den Gedanken, wer von Tiefe spricht. Ein Gedanke im objektiven Sinn jedoch ist — daran müssen wir

festhalten — nur wahr oder falsch, konsequent oder inkonsequent, umfassend oder eng, aber niemals tief."

Gegen eine solche Hinrichtung der Tiefe aber sträubt sich unser Gefühl, lehnt sich unser Instinkt auf. Kann es in der Wirklichkeit möglich sein, daß alles, von dem wir mit einer solchen Sicherheit gesprochen, von dem
wir so scharf umrissen empfundene Vorstellungen entwickelt haben, nichts als ein leeres Phantom, als eitel Lug und Trug gewesen wäre? Nun, die Sache steht auch nicht ganz so. Wie es uns scheint, hat auch die Tiefe

ihren guten, realen und durchaus objektiven Sinn, wenn auch nicht aus jenem Aspekt, aus dem Zilsel in seiner Einseitigkeit sie zu betrachten allein für berechtigt hält, nämlich aus dem der Logik' vielmehr müssen wir, wenn

wir sie verstehen wollen, die psychologische Betrachtungsweise zu unserem Ausgangspunkte wählen.

Aus diesem Gesichtspunkte angeschaut weist ein jeder Gedanke eine gewisse Gliederung, eine Struktur auf und zwar sowohl von Seiten desjenigen, der ihn produziert, als auch desjenigen, der ihn empfangen hat. Der

Denker, der seine Ideen entwickelt und in eine gewisse Form bringt, kann sein ganzes Seelenleben in solchem Maße beherrschen, daß er alles, was er von einem Gegenstand je gedacht hat, 'in eine scharfe, unzweideutige

Sprache, präzise, systematische Form zu gießen imstande ist,' anderseits kann er auch das ganze Thema so überblicken, daß er auch die fernsten Zusammenhänge und kleinsten Konsequenzen seines Gedankens aufzuspüren

und allgemeinverständlich auszuführen vermag. Es kommt aber noch öfter vor, daß er sein Inneres nicht gut kennt und meistert oder aber der sprachlichen Ausdrucksmittel nicht in ausreichendem Maße mächtig ist, in

welchen Fällen er nur einen Bruchteil seiner Gedanken bewußt zu formulieren imstande ist, die meisten dagegen im Unbewußten, im Hintergrunde seiner Worte sich verborgen halten, um nur stellenweise

durchzuschimmern. In ganz entsprechender Weise kann auch der Empfänger schon im ersten Augenblick den Gedanken mit allen seinen klaren Konsequenzen restlos durchblicken und sich zu eigen machen, er kann aber

auch seinen Sinn nur Schritt für Schritt aufhellen oder sich überhaupt nur mit unbestimmten Ahnungen zufrieden geben. So entfaltet sich vor uns eine ganz regelrechte Gedankenstruktur, mit einer Oberfläche, deren Dinge

durch die alltägliche Sprache ausgedrückt werden können, und einer Tiefengliederung, mit einem immer verschwommeneren Gedankeninhalt und dementsprechend mit einer immer bildlicheren und schwerer zu fassenden,

oft aphoristisch oder rhapsodisch werdenden Ausdrucksweise. Gedanken mit einer solchen umfangreichen Gliederung „enthalten viel" — um uns einer womöglich allgemeinen, daher freilich auch ganz unbestimmten

Ausdrucksweise zu bedienen — , entweder im realen Sinne, indem die Frucht langer Denkarbeit wirklich in einen kurzen Satz, in eine knappe Formel komprimiert wird, oder aber nur eingebildet, d. h. der Empfänger, von

dem Schöpfer des Gedankens nach Denkrichtungen und Kenntnissen grundverschieden, kann aus des Denkers Worten solche Ansichten und Absichten herauslesen, welche jener nie bewußt oder unbewußt hegte. Allerdings

sind wir gezwungen, dadurch auch der Form eine bewußte Bedeutung zuzugestehen: kurze, aphoristische Sätze und verschwommene Formeln sind notwendigerweise in höherem Maße interpretierbar, subjektiver Willkür

immer mehr ausgesetzt, als die mit einer streng wissenschaftlichen Terminologie breit auseinandergesetzten Anschauungen. Doch wäre es eine gefährliche Übertreibung, das Wesen der Tiefe allein in einem rein formalen

Moment, etwa im Aphoristischen oder im Verschwommenen erblicken zu wollen. Wird einer nicht im Banne schwärmerischer Tiefenanbetung — die nur allzuoft an der Angel literarischer Charlatanerie hängen bleibt —
gefangen gehalten, so ist er leicht imstande, das Fehlen der erwähnten Tiefenstruktur zu erkennen und dadurch den guten Einfall, das Geistreiche vom Tiefen, den leeren Wortschwall von Gedankenfülle zu unterscheiden,

anderseits aber auch in einer leichten, anmutigen Schale den schweren Gedankenkern wahrzunehmen.

Unsere neugewonnene Anschauung bedarf nun noch der Anwendung und der umfassenden, allseitigen Beleuchtung. Zur Erfüllung dieser Forderung lassen wir nun die Attribute des Gedankens, welche Zilsel

zusammenstellte, einzeln Revue passieren, um in dem Lichte unseres neuen Standpunktes ihr Verhältnis zur Tiefe mit einigen kurzen Sätzen zu skizzieren. Was zuerst die Wahrheit betrifft, so scheinen zunächst Wahrheit

und Tiefe voneinander vollends unabhängig zu sein. Daß es wahre Gedanken gibt ohne Tiefe, ist ohne weiteres einleuchtend, aber auch die Existenz augenscheinlich falscher und doch tiefer und wertvoller Gedanken ist

leicht zu erklären. Nennen wir nämlich einen Gedanken falsch, so bezieht sich das immer streng darauf, was ganz explizit ausgedrückt wird, nicht aber was er implizite noch enthält, was aus ihm noch zu gewinnen ist.

Wenn wir bedenken, wie viele gute Gedanken in unrichtiger, unwissenschaftlicher und unpräziser Formulierung erscheinen, ferner wie schwer es ist, eine Jdee ausfindig zu machen, aus der nicht einmal ein Körnchen

Wahrheit herauszuschälen ist, so ist es leicht einzusehen, daß im Grunde genommen in jedem tiefen Gedanke Wahrheit in irgend einer Form enthalten sein muß. Gedanken, aus welchen unter keinen Umständen zu einer

richtigen Erkenntnis zu gelangen ist, können nie als tief gelten. Ebenso verhält es sich aber mit der K ons eq u enz, denn eine an der Oberfläche sich hinziehende scheinbare Paradoxie kann sich ganz gut mit einem

verborgener liegenden oder wenigstens herauskonstruierbaren System vertragen. Immerhin ist ein absolutes Durcheinander ebensowenig Tiefe, wie eine vollkommene Unrichtigkeit keine ist. Was nun das Merkmal des

Umfassend-Seins betrifft, auch dies ist mit der Tiefe eng verknüpft. Der Gedanke nämlich mit der Tiefenstruktur, wie er eben gekennzeichnet wurde, breitet sich notwendigerweise über die engen Grenzen eines winzigen

Einzelproblems hinaus und bewahrt so immer einen gewissen Weitblick und Breite des Horizonts, freilich nmso mehr, je reicher und tiefer die erwähnte Gliederung, sich ausbildet. Doch ist das Umfassend-Sein eine zwar

nötige, aber an sich nicht restlos charakterisierende Eigenschaft des tiefen Gedankens, denn eine Tiefenstruktur kann einem umfassenden Gedanken in gewissen Fällen ganz gut abgehen, indem er zu einem zwar

allgemeinen, aber auch ganz inhaltlosen und nichtssagenden Prinzip zerfließt. In einem ähnlichen, wenn auch noch engeren Zusammenhang mit der Tiefe steht die Fruchtbarkeit, denn das Entstehen neuer Gedankengänge

und Erkenntnisse wird schier ausnahmslos von solchen Ideen ermöglicht, die wir oben als tief kennzeichneten und zwar nicht nur auf dem Wege der Psychologie, durch das Spiel der erweckten Associationen, sondern in

einem gewissen Maße auch logisch, indem der Gedanke wirklich die Keime vieler anderen in sich trägt und dadurch die sonst bloß anregende Gedankenkette zu einer fruchtbaren stempelt. Betreffend der Originalität

können wir bemerken, daß sie in unserem Tiefenbegriff eine recht untergeordnete, dem vorigen Merkmal durchaus ähnliche Rolle spielt. Sie liegt ziemlich abseits von der Tiefe' vollkommen fehlt sie allerdings nie, zumal

bei einem reich gegliederten, „viel enthaltenden" Gedankensystem, in dem man mit unbedingter Sicherheit darauf rechnen kann, etwas neues zu finden. Ganz ähnliches läßt sich auch von der Dunkelheit sagen: sie wird,

wenn auch nicht anders, so wenigstens in gewissen Unklarheiten oder Mehrdeutigkeiten, immer vorzufinden sein, ohne eine größere Bedeutung zu haben. Von der Paradoxie sahen wir schon bei der Frage der Konsequenz,

daß sie nur eine scheinbare, oberflächlichere sein kann, ' das letzte Merkmal endlich, die von dem starken Erleben zeugende Wucht glauben wir ganz außer acht lassen zu können.

So gewinnen wir also ein Bild, in dem eine ganze Kette mehr-minder wichtiger Merkmale sich aneinanderreiht, von denen einige auch fehlen könnn, andere beinahe unentbehrlich sind, ohne einzeln oder zusammen

etwas davon wirklich geben zu können, wodurch die Tiefe charakterisiert wird. So sehen wir auch von dieser Seite aus unsere Auffassung bekräftigt, die — jetzt gehen wir in unserer Formulierung einen Schritt weiter — in

der Tiefe etwas ganz spezifisches erblickt. Das ist etwas nicht logisches und so konnte es vor einem einseitigen Rationalismus leicht unbemerkt bleiben. Es ist auch nicht etwas statisches und so konnte es einer Auffassung,

die in der Wissenschaft nur die Starrheit, die straffe Organisation, die Zentrierung um die als Mittelpunkt gedachte Wahrheit steht, leicht so gut wie unverständlich erscheinen. Denn die Tiefe ist der durch und durch

dynamischen Natur der Forschung entsprungen, der Tausendfältigkeit ihrer Wege, auf denen sie der Wahrheit zustrebt. So ist sie auch nicht etwas vollständig zerfließend psychologisches, sondern etwas ganz reales und in

einem gewissenMaße auch objektives, daneben aber auch völlig spezifisches, dynamisches, den Notwendigkeiten unseres Denkens und seinen Ausdrucksmöglichkeiten entsprungenes.

Und nun noch einige Worte über einen Punkt, den gänzlich zu ignorieren uns nicht angebracht scheint. Der Begriff der Tiefe besitzt nämlich neben dem oben besprochenen gedanken-strukturellen noch ein ganz anderes,

rein psychologisches Element. Ein Gedanke ist nicht nur darum „tief", weil er, wie wir es sagten, „viel enthält", sondern oft auch darum, weil er in uns neben mehr-minder scharf umrissenen Ideen auch allerlei dunkle

Ahnungen und Gefühle erweckt, Erlebnisse, welche für uns eine größere Bedeutung besitzen können, als selbst die präzisesten wissenschaftlichen Ableitungen. Die Grenzen des Feldes, wo die tiefen Gedanken zu sprießen

imstande sind, werden auch dadurch umschrieben, ' nicht nur durch die größere Komplexität und das Verknüpftsein der Erscheinungen miteinander, sondern auch durch dieses Gefühlsmoment wird bedingt, daß die Tiefe

sich neben der Belletristik in der Philosophie und allgemeiner in den Geisteswissenschaften, nicht aber in der Chemie oder experimentellen Physiologie zu Hause fühlt.

Das Wesen der Tiefe steht solcherart geklärt vor unseren Augen. Sie ist kein leeres Phantom, kein Hirngespinst überhitzter Asthetenkopfe' sie ist etwas real feststehendes, notwendig begründet in der Natur und den

Ausdrucksmöglichkeiten unseres Denkens. Und dieses Moment hat das entscheidende Wort auch in der Frage ihres Wertes. Lebten wir in einer Welt, wo die Gedanken, gleich Pallas Athene, in voller Fertigkeit und



Abgeschlossenheit dem Kopfe des Denkers entsprängen, wo die Worte die höchste Prägnanz und Eindeutigkeit des ihnen beigelegten Sinnes besäßen, wo es nur Menschen gäbe, welche die Gedanken anderer nur annehmen

oder verwerfen, nie aber zum Aufbau eigener Anschauungen verwerten könnten, wo man endlich daran nicht einmal denken würde, neben den streng logischen sich auch nur am leisesten psychologischer Gedankengänge

zu bedienen A dann könnten wir ruhig die Tiefe aus dieser Welt schaffen. In unserer Welt besitzt sie aber ihre eigene Note und spezifische Qualität, die durch andere nicht ersetzt werden können,' sie besitzt ihre eigene

Funktion in der interindividuellen Dynamik des menschlichen Denkens. So müssen wir in die Reihe unserer positiven geistigen Werte sie aufnehmen, trotz aller Ausartungen und betrübenden Folgen einer götzendienenden

Tiefenanbetung, epigonenhaften Tiefenenthusiasmus und ästhetenhafter Tiefenduselei. Sie dürfen uns nicht veranlassen, dem impulsiven Extremismus eines engherzigen Rationalismus zu folgen und diesen Begriff aus dem
Gehirn der Menschen samt und sonders ausrotten zu wollen, sie sind vielmehr eine ernste Mahnung, diesen edlen Gedankenwert in einer würdigen und fruchtbringenden, für unsere höchsten Werte gedeihlichen Form zu

erhalten und auszugestalten.

Ihr felll ilt äie Velt/j

Es könnte erstaunlich erscheinen, daß die Internationalität der Sprache vordem in den fachlichen Erörterungen über Weltverkehr eine so geringe Rolle gespielt hat, wenn es sich nicht eigentlich von selbst erklärte. Denn

die deutsche Sprache war — bis der Große Krieg die Wandlung brachte — auf dem besten Wege, eine Weltsprache zu werden, aus sich heraus, aus eigener Sendung, ohne Verabredung und Festsetzung auf Konferenzen

und Kongressen an grünen Tischen in Genf, Bern und im Haag. Um diese Festsetzungen aber kreiste vordem der Inhalt aller Fachschriften über Internationalität und deren möglichen weitern Ausbau. Das Herz konnte

einem weit werden, wenn man sie las und dabei verspürte, wie sich jenseits der Zeitergebnisse ahnungsvolle Fernsichten in ein goldenes Zeitalter öffneten.
,

Mancher Blütentraum ist seitdem verflogen, und doch werden wir wieder an das anknüpfen müssen, was kenntnisreiche Männer auf Grund des Erreichten mit großzügigen Prognosen verkündeten. Ich denke hier

vornehmlich an die Studie „W eltbürgertum, Nationalstaat und internationale Verständigung", die Ludwig Stein ein Iahr vor Beginn des Weltkriegs veröffentlicht hat. Seine Ansagen, an nahen Zeiten gemessen, sind von

der harten Wirklichkeit überrannt worden. Auf weite Zeiten gemessen, werden sie neue Gültigkeit gewinnen. So teilt das Auge des Propheten das Schicksal aller Augen, die ja von Natur aus auf teleskopische Leistungen

eingestellt sind. Kein Auge dringt von der Berliner Behausung bis Magdeburg, aber ohne die geringste Schwierigkeit blickt es bis zum Polarstern, erkennt es vom Fenster aus das Sternbild der Leier und des Herkules.

So haben die in der genannten Studie aufgestellten Scheinwerfer keine der von uns erlebten Kriegsbegebenheiten vorausbeleuchtet, keines jener Ereignisse, die in den vormaligen verheißungsvollen Bau der

zwischenvölkischen Einrichtungen Bresche legten und sie scheinbar in den Grundfesten zerstörten. Desto klarer aber erhellten sie den Weg, der von der verflossenen schwarmgeisternden Weltbürgerlichkeit über die

Ausschließlichkeit des Nationalstaates hinweg zum Internationalismus geführt haben. Aus dem Zuge jener Betrachtungen seien hier einige Linien lose nachgezeichnet. Sie erscheinen mir unentbehrlich zum vollen

Verständnis dessen, was ich selbst über die Sendung unserer Muttersprache für eine künftige Völkerverständigung zu entwickeln habe.

*) Nachstehende Ausführungen sind dem Buche: „Das Geheimnis der Sprache" von Alexander Moszkowski entnommen, das demnächst im Verlage von Hoffmann H Campe, Hamburg-Berlin, erscheinen wird. Wir

glauben, daß es unseren Lesern will« kommen sein dürfte, einen Einblick in dieses gedankenreiche und geistvolle neue Werk des bekannten Verfassers zu gewinnen, und sind überzeugt, daß die abgedruckten Stellen aus

dem Kapitel: „Ihr Feld ist die Welt" ihnen den Wunsch nahe legen werden, auch das vollständige Buch kennen zu lernen. — Für die freundliche Erlaubnis des Vorabdruckes in unserer Zeitschrift sei Verfasser und Verleger

auch hier unser bester Dank ausgesprochen. Die Redaktion.

Schillers Ode „Seid umschlungen Millionen" und ihre Vertonung im Chorsatz der Neunten Symphonie bilden das klingende Leitmotiv einer Geistesverfassung, die im Aufklärungszeitalter als richtunggebend unter den

Höchstgebildeten vorwaltete. Weltbürgertum, Kosmopolitismus hieß die Parole, die oft in flammenden Worten bekannt, immer gedacht und gefühlt, einem Kant, Herder, Goethe, Schiller, Fichte, Hegel, Hölderlin,

Schelling, den Schlegel, der ganzen Frühromantik, als auf ein vermeintlich erreichbares Ideal weisend vorauftönte.

Daß einzelne dieser Männer sich in weiterer Entwicklung von der Arsprünglichen Parole lossagten, um ihre Hoffnungen und Forderungen auf den Nationalstaat zu richten, ändert nichts an deren weitgespanntem

Grundbekenntnis. Wir alle haben Ähnliches in der von uns durchmessenen großen Zeit, namentlich in ihrem Beginn, an zahlreichen Wortführern der öffentlichen Meinung erlebt, aus gleichen Ursachen, mit gleichen

Wirkungen. Und gerade die Parallele aus beiden Zeiten kann uns befähigen, Schlüsse zu ziehen in eine Zukunft, die sich voraussichtlich lebhaft der Vergangenheit erinnern und an sie anknüpfen wird.

Gewiß, Fichtes Reden an die deutsche Nation von 1808, und damit der ganze Fichte, wie er in ihnen und durch sie seine geschichtliche Figur erhalten hat, scheinen eher den Negativpol des positiv-kosmopolitischen Pols

darzustellen. Aber der Gegensatz ist auch wirklich ein polarer, in dem Sinne, daß das Positive nicht etwa verschwindet, wenn uns das Negative als das Wesentliche gegenübertritt. Nein, es bleibt vorhanden, als Vorstufe, im

Unterbewußtsein, und dort einer neuen Entladungsform gewärtig. Und wenn Fichte den Weltbürger ursprünglich ersehnt, später verleugnet, so ist der Sinn des Vorgangs' daß der Erdenbürger erst alle Segnung seines

nationalen Staates in sich aufzunehmen hat, ehe er reif wird für das Glück eines Menschen, in dessen Innerem die Weltseele mitschwingt.

Aber wenn er auch das Nationale wie eine brausende Glocke mit gestrafftem Arm trägt, in seiner Brust kommt ein anderer Ton nicht zum Schweigen, ein Ton wie Echo aus dem erträumten Menschheitsdom des

Weltbürgertums. Noch bleibt er Nachhall des alten Ideals, wird nie Vorhall dessen, das da kommen soll. Fichte hat überwunden, aber die Erinnerung bleibt ihm lebendig' und fast gleichzeitig mit seinen großen Reden

bekennt er sich in seinen „Patriotischen Dialogen" von 180? zu dem Glauben, „daß der kräftigste und regsamste Patriot ebendarum der regsamste Weltbürger ist." Patriotische Dialoge! A der ganze Titel besteht aus

Fremdworten, das heißt Weltworten, die der Völkische von heute als undeutsch anprangert. Und vielleicht regt sich bei denselben Völkischen noch heute ein nachträglicher Groll gegen Fichte, weil er seine flammenden

Reden nicht an das Volk, sondern an die deutsche „Nation" gerichtet hat.

Auch in der Sprachform dieses Wortes liegt ein Nachklang des universellen Vekcnntnisses, wie ferner Fichtes klares Gefühl dafür, daß er über die Volkheit hinaus eine im Kultursinn übergeordnete „Nation" aufzurufen

hat. Mit diesem Vorbehalt im Titel spricht er freilich deutsch, blankes Deutsch zur großen Masse. Aber es fällt ihm nicht ein, sein Deutsch ebenso durchzusieben, wo er sich an den Gelehrten, den Künstler oder den

Studienbeflissenen wendet' wie dies überhaupt noch keinem eingefallen ist, der Weltgültiges gedacht und auügesprochen hat.

Dieser sprachliche Kosmopolitismus blieb bei den Besten in Geltung, verbunden mit Strebungen, die unter voller Wahrung des nationalen Gedankens auf das neue Ziel der internationalen Verständigung hinauswollten,
'

bei den Besten, die die Möglichkeit eines „dritten Reiches" erkannten, worin nationale Willensbildung und Verständigung von Volk Zu Volk nicht mehr als Gegensätze, sondern als natürliche Ergänzungen aufzutreten

hätten. Das neue Ziel lag nicht im Traumland oder Wolkenkuckucksheim. Es handelte sich nicht mehr darum, die Millionen zu umschlingen und die ganze Welt abzuküssen,' wohl aber sollte versucht werden, die

Reibungswiderstände zwischen den Völkern zu mindern und das Gemeinsame der Nationen zur Geltung zu bringen. Der Kosmopolitismus verhielt sich zur Internationalität wie die urväterische Postkutsche zum modernen

Blitzzug, der neue Gedanke verzichtete auf die Begriffslyrik und Romantik des alten, um die Lebensmöglichkeiten zu steigern und den Widerspruch von nationaler Enge und technischer Weite aus der Welt zu schaffen. Die

große Technik mit ihrer Überwindung von Raum und Zeit paßte weder in die schmale Umgrenzung des Nationalwillens, noch eignete sie sich mit ihren brutalen Kräften zur Verwirklichung der weltbürgerlichen

Sentimentalität. So verblaßte der Kosmopolitismus mehr und mehr zu einem phantastischen Schemen, während der Internationalismus sich immer entschiedener als der Träger praktischer Wirklichkeitswerte offenbarte.

Harte Notwendigkeiten traten auf, die sich ohne schwärmerisches Gefäusel elementarkräftig durchzusetzen wußten, über alle Grenzpfähle hinweg. In dichter Folge reihten sich Forderungen an Verwirklichungen auf

zahlreichen Konferenzen und Kongressen, welche sich mit Weltpost, Arbeiterschutz, Bahnverkehr, Urheberrecht, Telegraphie, Luftrecht, Statistik, Wohlfahrtspflege und allen Gemeinsamkeiten der Wissenschaft und Kunst

beschäftigten. Kaum ein Zweig geistiger Betätigung wäre zu finden, der nicht irgend wie versucht hätte, aus der großen Weltbestrahlung neue Triebe für sich zu gewinnen. Heutigentags, da die sengende Furie nur noch

vereinzelte Wahrzeichen, wie das Rote Kreuz und den Nobelpreis, übrig gelassen hat, denken wir mit Wehmut zurück an so viele Kongreßergebnisse, Ausstellungen, Brücken von Amt zu Amt, von Akademie zu

Akademie, an all die Bauten, die durch den Weltfriedenspalast im Haag ihren krönenden Abschluß erreichen sollten. Und gleichwohl wissen wir: nicht Utopien waren es, nicht leere Vergänglichkeiten, nicht ausgeträumte

Wahngebilde. Nur das Zeitmaß, das wir für ihre unzerbrechliche Verwirklichung angesetzt hatten, war verfehlt. Was wir im Überschwang für die Generalprobe, wohl gar fchon für die Aufführung genommen hatten, war

tatsächlich nur die erste Lesung eines szenischen Entwurfs, der ins Feuer wandern mußte, weil einige dramatische Voraussetzungen nicht stimmten. Die Menschheit wird neue Proben ansetzen, und Aufgabe ihrer

Dramaturgen wird es sein, den unzerstörbaren Kern des internationalen Werkes mit besserer dramatischer Motivierung herauszuarbeiten.

Ader auch in dieser künftigen Ausarbeitung wird der Nationalgedanke seine volle Geltung behaupten müssen. Ihn herauslösen hieße in die alte Schwarmgeisterei zurückfallen, mit der sich die weltbürgerlichen

Allumschlinger von Anno Tobak benebelten. In jener Studie, von der wir oben ausgingen, heißt es kurz und treffend: Der Kosmopolitismus ist der Utopismus des Internationalismus A Nationalismus ist der Gegensatz zum
Kosmopolitismus, — Internationalismus ist die Synthese von Kosmopolitismus und Nationalismus auf höherer Vewußtseinsstufe.

Wir hatten diesen Satz als Versuchsmodell vorangestellt, um vom Fremdwort zum „W eltwort" zu gelangen. Denn das Wcltwort spielt in der Intetnationalität keine geringere Rolle, als irgend eine jener

Gemeinsamkeiten, die wir vordem so hoch gepriesen hatten und in absehbarer Zukunft abermals preisen werden.

Und warum wurde das bis jetzt so mangelhaft gewürdigt? ohne Umschweif gesagt, so garnicht erkannt? wie kam es, daß so selten, -A oder nie — ein Anwalt des Fremdwortes an einem jener grünen Tische Platz nahm,

an denen Internationales gefördert und gefordert wurde?

Das kam so: Es gibt natürlich eine Frage der internationalen Sprache. Sie fand auch ihre Beantwortung in Kunstgebilden, die unter den Namen Volapük, Esperanto, Ido bekannt geworden sind, wenn man will sogar

berühmt. Das Esperanto zahlt auf der Erde meines Wissens etwa eine Million Anhänger und Pfleger, das heißt also den fünfzehnten Teil eines Prozentes der Menschheit. Und wenn so Einer unter Fünfzehnhundert,sagen

wir in Tokio, mit wiederum Einem unter Fünfzehnhundert, sagen wir in Köln, in Verbindung tritt, so können sie sich tatsächlich verständigen.

Es geht aber mit den Geschäftsbriefen in Efperanto wie mit den Gespenstern: alle Welt redet von ihnen, aber keiner erblickt sie. Ich für meine Person muß gestehen, daß ich noch niemals den Vorzug gehabt habe, einen

Esperanto-Brief zu Gesicht zu bekommen,' und ich habe auch unter meinen Bekannten keinen einzigen, der mir vom Empfang solcher Esperantoschrift zu berichten vermocht hätte.

Das wäre freilich noch kein Beweis gegen die Zukunft des Esperanto oder gegen die Möglichkeit einer Weltsprache überhaupt. Wohl aber darf daraus ein Wahrscheinlichkeitsschluß gezogen werden, und dieser Schluß

deckt sich vortrefflich mit allen Überlegungen, welche die Sprache als ein organisch gewordenes und wachsendes begreifen. Stellt man das Organische dem Mechanischen gegenüber, das Lebendige dem Kunstprodukt, so

sagt man sich von vornherein: selbst wenn es gelänge, die Pfleger des Esperanto auf zehn oder hundert Millionen zu bringen, so wird es sich immer noch zu einer wirklichen Sprache verhalten wie eine Papierattrappe zu

einer Blume, wie eine Automatpuppe zu einem atmenden Menschen.

Aber vielleicht könnte es eine Ersatz-Sprache werden, ein SprachErsatz, wie wir ja so viele Ersätze besitzen, mit denen wir uns hindurchhelfen, obschon wir uns über ihre Minderwertigkeit gar nicht täuschen. Auch das

ist in hohem Grade unwahrscheinlich. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil kein Verständiger sich mit dem Ersatz befreundet, wenn er das Echte haben kann. Wenn ein Unkundiger, statt vier Wochen Esperanto zu

üben, die nämlichen vier Wochen Englisch oder Französisch paukt, so wird er zwar von diesen Sprachen nur ein Minimum in Besitz bekommen, aber mit diesem Wenigen in der Welt sehr viel weiter reichen, als mit dem
Höchstbesitz von Esperanto. Und außerdem, selbst jenes Minimum wird noch Sprache sein, unvollkommene, fehlerhafte, aber doch Sprache, nicht bloß flatus vocis und Zeichen auf Papier, während jede am Studiertisch

ersonnene Kunstsprache nichts anderes sein und werden kann, als eine Summe von Signalen, in denen man wohl Gedachtes melden, aber nicht denken kann.

Der schärfste Einwand gegen diese Ansicht leitet sich aus der Teilnahme großer Männer her' so war unter den früheren Cartesius und Leibniz, so ist unter den heutigen Wilhelm Ostwald Befürworter der Kunst-

Weltsprache. Zwischen Leibniz und Ostwald liegen rund dritthalb Jahrhunderte. Ich kann natürlich nicht wissen, ob nicht nach weiterem Vierteljahrtausend abermals ein Bedeutender mit dem nämlichen Bekenntnis

auftreten wird. Aber das eine weiß ich, daß dieser Kommende das Feld anders vorbereitet finden wird' nämlich dadurch, daß dann die Gebildeten sich ohne gekünstelte Umwege auf Grund ihrer wirklichen Sprachen

werden verständigen wollen. Der Kommende wird dann nur noch nötig haben, den Weltworten als Dolmetschern die letzten Hindernisse aus dem Wege zu schaffen.

Für uns Deutsche wiederholt sich hier derselbe Vorgang im Sprachlichen, der zuvor noch allgemeiner in der naturgesetzten Linie vom Weltbürgerlichen über das Nur-Nationale zum Mehr-als -Nationalen betrachtet

wurde. Freilich müssen wir nunmehr die Zeiträume ganz anders, abstecken und in die Entwicklung einlagern. Dem ersten wäre das edle Schrifttum unter Vorherrschaft der lateinischen Gelehrtensprache zuzuweisen, also

vom ersten Auftreten der Humanisten bis etwa zum Ausgange des siebzehnten Iahrhunderts. Der Gedankenbildner und Gedankenverkunder brauchte kein erklügeltes Volapük oder Esperanto zur Mitteilung, das Latein war

Weltsprache und bezeichnete in seiner universellen Geltung ein Weltbürgertum, das sich gar nicht in sehnsüchtigen Verschwommenheiten zu ergehen brauchte, da es seine restlose Erfüllung in sich barg. Mit Latein auf

dem Katheder und Latein in der Abhandlung wurde man in Paris ebenso verstanden wie in Salamanca, Padua, Leiden und Utrecht, Prag, Nürnberg, Cambridge, Upsala' hätte man damals von einem Gelehrten gefordert, er

sollte nur in seiner Muttersprache, für sein Land schreiben und sich im übrigen auf die Übersetzer vertrösten, so wäre ihm das so abenteuerlich vorgekommen, wie heute die Zumutung an einen Verleger erscheinen würde,

er möge seine Zeitung nicht durch die Schnellpresse, sondern durch. Handabschriften verbreiten.

Iene Kosmopolis begann zu verfallen und erhielt ihren ersten klaffenden Riß, als der prächtige Magister Christian Thomasius (168?) an der Universität Leipzig seine akademischen Vorlesungen in deutscher Sprache

ankündigte. Die Professorenzunft läutete Sturm und rief zum Kampf gegen den Vandalen, der es wagte, „das ehrliche schwarze Brett so zu beschimpfen und die Lingua latina als Lingua eruoitorum hintan zu setzen." Sie

instrumentierten ihren Zorn mit denselben
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Kraftmitteln, mit denen die Zünftigen von heute aus genau entgegen gesetzten Gründen und in genau entgegengesetzter Richtung brüllen. Wie heute das Deutsche, so sollte damals das Lateinische gerettet werden, beidemal

von Leuten ohne Sinn für unaufhaltsame Naturnotwendigkeiten. Damals hieß die Notwendigkeit: Beginn des national-deutschen Zeitalters mit all seinen nachfolgenden Herrlichkeiten im Schrifttum. Und wiederum wird es

unsere Aufgabe, die Zeichen zu deuten, um die Horizontdämmerung des Dritten Reiches zu erkennen, das unter voller Wahrung, ja sogar Mehrung des deutschen Besitzes, das übergeordnete internationale Sprachgut zur



Geltung bringen soll.
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Mancher Volksgenosse mag sich wohl in den Zeiten des Niederbruchs einen neuen Fichte gewünscht haben, mit großer Geste und flammenden Worten. Aber stände er auf, gesättigt mit alter Jnbrunst und zugleich

hellhörig für die Stimmen der Zukunft, so würde er auch ein neues Programm entwickeln. Mit stärkster Betonung der Sprache, nicht nur als eines Kulturwerkzeugs für uns und unsere Nachfahren, sondern als des einzigen

Machtfaktors, der uns in der Zeiten Verhängnis verblieb. Was uns die Fichtes kleineren Formates zu sagen haben, klingt zweifellos brav und erbaulich, macht ihrem guten Herzen und ihrer Überzeugungstreue alle Ehre.

Nur reicht die Spannung ihrer Gedanken nicht über das Nächstliegende hinaus. „Für unser tief gesunkenes Volk" — so etwa reden sie uns ins Gewissen — „ist die Belebung des Stolzes auf die eigene Sprache jetzt, wo es

auf seine stammesreinsten Gebiete zusammengepfercht ist, eine der wesentlichsten Aufgaben. Deutsches Denken und deutsches Handeln, das sind die zwei Erfordernisse, die schon beim Kind in der Sprache gepflegt

werden müssen. Seien wir uns in dieser schweren Stunde der Verluste des Köstlichen bewußt, was uns als gemeinsames Gut verblieb, was keine fremde Macht uns rauben kann. Gemeinsam bleibt uns die Sprache, die uns

die Mutter lehrte." Gewiß, das unterschreiben auch wir, allein mit dem Vorbehalt, daß es von den Forderungen der Zeit nur die leichtere, selbstverständlichere Hälfte aus spricht, die schwierigere Hälfte aber verschweigt.

Der Sprachgeist selbst, der über allen Deutschen wehende, hat sein Programm schon weiter gefaßt. Habt ihr es nicht vernommen, wie unmittelbar mit der politischen Katastrophe ein internationales Brausen durch unsere

Sprache ging, wie sie sich mit zahllosen Weltworten urplötzlich auf die Zukunft einstellte, zum großen Mißvergnügen für unsere Engbrüstler, die immer nur die nächste Wirkung spüren, niemals die fernste? Deutlich

genug verkündete der deutsche Geist seine Hoffnung und seinen Anspruch auf Macht, die ihm aus keiner anderen Quelle mehr «fließen kann als aus der deutschen Universalsprache. Und nur mit diesem Programm

vermöchte ein neuer Fichte zu wirken. Gebt der Sprache Mittel und Waffen zum Wettbewerb in der großen Welt! Schreibt weltverständlich, schafft deutsche Bücher ins Ausland, laßt den deutschen Gelehrten als

Zurückeroberer deutschen Einflusses auftreten! Überzeugt euch davon, daß ein großer Forscher mit wissenschaftlichem Deutsch uns mehr Sympathien wiedergewinnen kann, als uns die schulmeisternden Barden in

Jahrzehnten verlieren ließen! Unserer Sprache bleibt die Macht vorbehalten, wenn sie hinauswächst über die Urlaute, die uns die Mutter lehrte' wenn sie ihnen das hinzufügt, was allein die andere Mutter, dieAlmamater

Universitas auszusprechen vermag!

Nur in den Niederungen der Sprache tobt noch der silbenstechende Kampf mit seinen sattsam bekannten Heerrufen. Ginge es nach gewissen Leuten, den als alten Deutschrittern verkleideten Dreinschlägern und

Tchlagadodros, so würde die deutsche Sprache, weit entfernt davon, ihr Weltziel zu erreichen, nicht einmal im heutigen Menschenverkehr den Wettbewerb mit Französisch und Englisch aushalten können. Denn ihre

Konkurrenzfähigkeit beruht nächst ihrem Schwergehalt an Gedanken auf dem Weltwort als dem Erkennungszeichen ihrer Universalität. In Iahrhunderten hat das national-sprachlich gewordene Weltwort dem Französischen

und Englischen einen Vorsprung verschafft, und wer dessen Weite abgemessen hat, der kann nicht wollen, daß er sich noch vergrößere, vielmehr nur, daß er eingeholt werde. Ginge es nach den Nitterlingen, so schiede das

Deutsch aus der Konkurrenz aus und sänke auf den Stand einer Provinzsprache, frei von Weltworten und frei von stolzen Ansprüchen. Das ist nicht die Freiheit, die wir meinen. Der Meister, der mit dem Blick auf die

Grenzpfähle nach Beschränkung streben wollte, wäre nicht konzentriert, sondern beschränkt. Der Widerspruch löst sich dadurch, daß der Sprachmeister, sofern er Wissenschaft, höchste Bildung verkündet, schon im

Sprachausdruck jede wie immer geartete Beschränkung abschüttelt. Er weiß, daß das Weltwort keinen Rückfall ins Scholastische und Mönchische bedeutet, sondern einen Fortschritt, keinen Hemmschuh am Deutschen,

sondern eine bewegende Kraft. Hat ihn internationale Satzung vor unberechtigtem Nachdruck geschützt, so schützt ihn das Weltwort vor pedantischem Vordruck engbrüstiger Regeln, deren Urheber nichts von Freizügigkeit

wissen. Unser Meister — er lebt glücklicherweise im überwältigenden Plural — kennt für sein Werk nur das Vorbild vom Vogelflug und Wolkenzug, und er gibt auf die Frage: wie erleichtern wir den Fremden das Erlernen

der deutschen Sprache? nur die eine Antwort: durchs Weltwort! In ihm wird sich auf nationaler Grundlage die zweite Renaissance des Klassischen vollziehen, in gesteigerter Wirkung und erhöhter Schönheit einer Sprache,

deren Feld die Welt sein wird!



Ilr. Aillv Lohn:

friecklich cker SroKe unck frickeriAianttche Literatur.

Trotz aller berechtigten Anstrengungen, in der Darstellung der Wellgeschichte mehr die Entwicklung der Völker, ihre sozialen kulturellen Beziehungen in den Vordergrund zu stellen, wird die Bedeutung der groben

Persönlichkeiten niemals verkannt werden dürfen. Das Rad des Weltgeschehens haben letzten Endes doch die genialen Menschen in neuen Schwung gebracht' sie aus der Geschichte hinwegdeuten, hieße diese in

unerhörtem Mahe vergewaltigen.

Unter den Großen der Vergangenheit ist nicht zuletzt die Gestalt Friedrichs des Preußenkönigs, die einen nie versagenden Reiz auf den ausübt, der sich mit ihr beschäftigt. Gerade heute, wo nicht mehr die

Hohenzollernlegende eine patriotische Pflicht ist, treten wir dem Menschen Friedrich ganz anders gegenüber. Wir sind heute wieder mehr „fritzisch" gesinnt, um ein Wort Goethes aus „Dichtung und Wahrheit" zu

gebrauchen. Stets hat aus dem Leben des großen Königs die Periode am meisten gefesselt, in der der junge Kronprinz im Kampf mit seinem Vater seine Persönlichkeit entwickelte. Es ist darum zu begrüßen, daß das in

Fachkreisen schon seit langem sehr geschätzte Werk des französischen Historikers Ernest La visse: „Die Jugend Friedrichs des Großen" (1712— 1733) nun in einer prächtigen von Friedrich von Oppeln-Bronikowski

besorgten Ausgabe vorliegt. Das Werk, das mit einer Reihe von charakteristischen Bildern geschmückt ist, ist in dem Verlage von Reimar Hobving in Berlin erschienen. Es ist erstaunlich, mit welch feinem Verständig der

Franzose sich in die preußischen Verhältnisse einzufühlen verstand, wie er vor allem dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. und seinem Sohne gerecht wird. Tieferschüttert ist man immer aufs Neue, wenn man die

Tragödie dieser Jugend liest, gewiß, es ist der sich stets wiederholende Gegensatz zwischen den zwei aufeinanderfolgenden Generationen, es ist die Sohnestragödie aller Zeiten, aber so ausgeprägt und bis zum Äußersten

führend ist sie doch nur selten in Erscheinung getreten. Als reifer Mann ist Friedrich — wie das wohl auch immer zu geschehen pflegt — der Persönlichkeit seines Vaters vollauf gerecht geworden, als er erkannte, was ihm

dieser durch die Schaffung des preußischen Heeres und die sparsame Verwaltung des Staates geleistet hatte. Aber der junge Mensch von 16— 18 Jahren sah in dem Vater den Feind, den unerbittlichen Peiniger und

Unterdrücker seiner Jndividualität. Jn nichts fühlt er sich mit Friedrich Wilhelm verwandt, verhaßt war ihm seine Vorliebe fürs Militär, für Tabak und Bier, seine pedantische Sparsamkeit und sein völliges Nichtverstehen

von geistigen und künstlerischen Dingen. Hier lag der Konfliktstoff ununterbrochen in der Luft, er mußte mit der wachsenden Selbständigkeit des jungen Menschen zum Ausdruck kommen. Als der Knabe erst 12 Jahre alt

ist, kennt schon alle Welt den A Gegensatz zu seinem Vater. Damals hat Friedrich Wilhelm gegen die Natur des jungen Fritz gewütet, er wollte keinen Schwächling zum Sohn haben. Wie muß es das Gemüt des jungen

Knaben umdüstert haben, ein so völlig zerrüttetes Familienleben vor sich zu sehen. Mit seiner Mutter Sophie Dorothea und seiner Schwester, der späteren Markgräfin von Bayreuth, bildet er einen geschlossenen Block

gegen den Vater. Allmählich entsteht eine Partei des Kronprinzen und mit dem Augenblick, wo der König etwas von diesen Dingen erfuhr, spitzen sich die Verhältnisse immer mehr zu. In dieser traurigen Zeit hat sich

Friedrich innerlich ganz an die Schwester angeschlossen. „So lernten die beiden Seelen", so sagt Lavisse, „zu früh nur das Häßliche des Lebens sehen und übten sich in Mißtrauen und Verachtung. Ihre gegenseitige

Zärtlichkeit ward noch verstärkt durch den Haß, den ihnen die andern einflößten!"

Ein neuer Abschnitt qualvoller Leiden mußte für das Geschwisterpllar beginnen, als sich der König mit Heiratsplänen für sie zu beschäftigen begann. Es würde uns zu weit führen, wollten wir hier darlegen, wie das

Drama sich allmählich zuspitzte, wie die Umgebung immer mehr leidet, wie alle, die es irgend vermögen, sich aus dieser vergifteten Atmosphäre zurückziehen, wie es die beiden prinzlichen Gouverneure Finkenstein und

Kalkstein tun.

Wie oft ist Friedrichs Fluchtversuch auf jener Reise nach Süddeutschland beschrieben worden, und doch packt es immer wieder aufs Neue, wenn man sich die Seelenqualen vergegenwärtigt, die der Iüngling

durchgemacht hat, ehe er seinen Plan ausführen wollte. Daß er gescheitert ist, ist bekannt und ebenso, wie sich das Wetter der königlichen Ungnade über den jungen Menschen ergoß. Stets wird der Iustizmord, den

Friedrich Wilhelm an Friedrichs Freund Katte verübte, ein schwarzes Blatt der preußischen Geschichte bilden, für unsere Betrachtung aber ist es vor allem wesentlich, wie sich des Kronprinzen Persönlichkeit in der

Gefangenschaft entwickelte, wie er den Druck dieser Zeit aushielt. Wenn wir noch einmal auf die Darstellung, die Lavisse von ihm gibt, zurückkommen dürfen, und die versucht, ihm weithin gerecht zu werden, so

entnehmen wir aus ihr, daß Friedrich in dieser Zeit nicht innerliche Herzensgüte lernte.

„Wäre Friedrich", so fragt der französische Historiker, „für seine Freunde eingetreten, wenn sie seine Hilfe angerufen hätten? Als er Katte zur Hinrichtung schreiten sah, hat er sich erboten, auf die Krone zu verzichten,

ja zu sterben, um ihn zu retten' aber wenige Wochen nach der Tragödie, als er seines Lebens sicher und der Haft entronnen ist, ist er lustig wie ein Buchfink".

Um den erzürnten Vater zu besänftigen, muß er eine Doppelexistenz führen, muß nach außen Nachgiebigkeit zur Schau tragen und mag damals doch in seinem Innern den Vater mehr als je gehaßt haben. Aber er beugte

sich dem Zwange, er konnte und wollte nicht ewig als Gefangener in KUstrin leben, und um sich die Freiheit völlig zu erringen, gibt er auch in der Heiratsfrage nach und beugt sich äußerlich unter den Willen des Königs

mit der inneren Absicht, nachher seine Freiheit in um so größerem Ausmaße zu genießen.

Dr. Villy 2ohn frieärich Her ürolle unä friäerillanliche citerätur

Die Meinungen, die damals Friedrich über die Ehe äußerte, verletzten seine Küstriner Umgebung, sie zeigen uns auch heute noch, welch geringe Achtung der Kronprinz vor den Beziehungen zum weiblichen Geschlecht

hatte. Man darf aber auch darüber nicht zu hart urteilen, denn auf diese Wege hatte ihn der König dadurch gezwungen, daß er ihm eine ungeliebte Frau aufnötigte. „Will der König durchaus, daß ich heirate, so werde ich

gehorchen, danach lasse ich meine Frau sitzen und lebe auf meine Weise." — Nur einmal in seinem Leben scheint er zu einer Frau in innere Beziehungen getreten zu sein, nämlich zu Frau von Wreech, die er von Küstrin

aus kennen lernte. Sonst aber sah er in der Frau nur die Dirne, für Liebe war in seinem Herzen kein Naum.

Mit seiner Verheiratung schließt die erste Epoche der friderizianischen Iugendzeit, die Idylle von Rheinsberg zeigt dann den Iüngling in der vollen Entfaltung seiner Blüte. Ihr soll dann der zweite Band der deutschen

Ausgabe des Lavisse'schen Werkes gewidmet sein, der noch aussteht, den wir aber schon mit Freuden erwarten.

An dessen Stelle können wir heute einen anderen Band friderizianischer Literatur erwähnen, der gleichfalls im Verlage von Reimar Hobbing erschienen ist: „Die Gespräche Friedrichs des Großen", die Friedrich von

Ovpeln-Bronikowski und Gustav Verthold Volz mit den Illustrationen von Adolf von Menzel herausgegeben haben. Umfaßt das vorhin erwähnte Werk nur eine Epoche aus dem Leben des großen Königs, die jenseits seiner

Regierungszeit liegt, so erstreckt sich der Inhalt dieses Buches über den ganzen Verlauf seines Lebens. Aufgezeichnete Gespräche wollen nur mit Vorsicht benützt werden, allzuleicht kann in sie etwas Pointiertes kommen,
was nicht in ihnen lag, als sie geführt wurden. Alle aber beleuchten die Persönlichkeit Friedrichs von immer neuen Seiten. Mit wieviel bedeutenden Menschen hat der König reden können und welch gewaltigen Eindruck

hat er auf sie alle gemacht. Voltaire, der Gefährte seiner Iugendzeit, steht neben Katharina II. Wie prächtig ist das Gespräch, das Friedrich mit dem Kretschmer von Sahra am Abend nach der Schlacht bei Leuthcn führt.

Für die Zeit des Siebenjährigen Krieges berichten über die Äußerungen des großen Königs die Aufzeichnungen seines getreuen Vorlesers de Catt, die ron ganz unschätzbarem Werte sind. Wie schwer hat sich Friedrich oft

die Schlacht gemacht, wie verhaßt war ihm letzten Endes das Kriegshandwerk, zu dem er verurteilt war. „Ein Schlachttag ist furchtbar", äußert er vor der Schlacht bei Zorndorf. „Ich habe meine Maßnahmen so getroffen,

daß ich nicht viel Leute verlieren werde und daß der Feind vertrieben wird. Aber Sie werden es vielleicht sehen: ein Nichts kann alles umwerfen, und dem Führer wird etwas zur Last gelegt, wofür er nichts kann."

Glücklich ist Friedrich innerlich in diesem Kriege nicht gewesen, er ist in ihm ein alter Mann geworden. Seinem Vorleser gegenüber macht er manchmal seinem gequälten Herzen Luft. „Sehen Sie, ob ich glücklich bin!

Wieviel Unglücksschläge! Schon 6 Iahre vor dem Kriege war ich voller Sorge und sah das Unwetter heraufkommen. Und wieviel Sorge seither! Wieviel Philosophie hat man nötig! Ich hätte billig leben können. Von einem

Kapaun will ich drei Tage essen."

Von den Gesprächen, die mit dem Kriege nicht in Beziehung stehen, interessieren vor allem die mit d'Alembert geführten, sowie die mit Dichtern und Gelehrten. Jmmer bleibt es bedauerlich, daß Friedrich der Große zur

deutschen Literatur so gar kein Verhältnis gewinnen konnte. Das Gespräch, das der König mit Gottsched führte, und das von dem Letzteren aufgezeichnet wurde, zeigt so recht die Selbstgefälligkeit dieses Literaturtyrannen.

Bekannt ist vor allem Friedrichs Gespräch mit Geliert, der ihm als der deutsche Lafontaine vorgestellt wurde.

Friedrich der Große ist ein alter Mann geworden, in seinem Sanssouci empfängt er die von seinen ehemaligen Kriegskameraden, die der Tod noch nicht hinweggeholt hat. Am rührendsten ist die Begegnung mit Zieten,

den der König in seiner Gegenwart nicht stehen laßt. Eine besonders gut gelungene Zeichnung Adolf von Menzels veranschaulicht dieses Zusammentreffen. Das ganze reiche Leben Friedrichs gleitet in diesen Gesprächen

an unserem Auge vorbei; unmittelbar lebendig wird der große König aus ihnen.

Die Einsamkeit seiner Seele ist es vor allem, die uns packt. Dieses Alleinsein ist sein tragisches Los geworden. Es ist ein weiter Weg, den der Mensch Friedrich von den qualvollen Jugendtagen bis zum Einsiedler von

Sanssouci zurückgelegt hat; aber ihn immer wieder zu gehen, ift auch heute noch ein rein menschlicher Gewinn, der abseits steht von der Beurteilung, die man der Politik des König Friedrich angedeihen lassen mag.

vr.Otto Philipp Neumann: Sozialismus unc k Keligion.

Sozialismus und Religion sind zunächst zwei Schlagworte. Schlagworte haben nun einmal das Eigenartige, daß sie eigentlich keine Erklärung dogmatischer Art bedingen und lediglich eine Richtung angeben. Mit dem
Moment, wo man sie festlegen will, zerreißen die Begriffe in das Utopische oder sie werden für eine der vielen Denominationen festgenagelt, und dann nimmt jeder für sich den richtigen und echten Sozialismus und die

wahre und wirkliche Religion in Anspruch. Jn seinen bekannten philosophischen Strömungen der Gegenwart spricht Prof. L. Stein daher ganz treffend vom soziologischen und vom religiösen Problem. Er deweist

schlagend die logische Forderung des Gottesbegriffs und hat den Satz geprägt, daß die Konfessionen nur die Dialekte der Weltsprache Religion sind. Vom Sozialismus sagt er, daß die menschliche Gesellschaft das

Zentralproblem der Gegenwart sei, er schildert den Sozialismus als Wissenschaft, geht auf den Klassenkampf ein, der vom Egoismus zum Altruismus führt, und L. Stein vereinigt die beiden Probleme dahin, daß sie vor

uns liegen und der Erfüllung harren. Nun ist aber der Weltkrieg dazwischen gekommen und eine Verschiebung in der Auffassung der Probleme hat sich ergeben, die sich ja restlos nicht erschöpfen lassen, weil beide

Ewigkeitsprobleme sind, an denen zu arbeiten uns aufgegeben ist. Die trefflichen Ausführungen L. Steins ließen sich nach Zwei Richtungen hin ergänzen: einmal, was hat sich von den Zukunftshoffnungen erfüllt, und

dann, welche Fortschritte haben wir gemacht, wenn das Heil der Menschheit vor uns liegt und wenn wir auf dem Standpunkt eines evolutionistischen Optimismus stehen. Der Weltkrieg und die Weltrevolution sind weder

dem Sozialismus noch der Religion günstig gewesen. Iede Revolution ist ein Weg der kurzen Linie. In den langsamen Verlauf der Lebensvorgänge, vor allem der geistigen — ich fasse auch den Sozialismus hier als eine

geistige Bewegung auf, dessen Wurzeln sich zurückverfolgen lassen bis zum Brudermord der Schöpfungsgeschichte — greifen Nützlichkeiten ein. Der Gang wird durch Krisen unterbrochen, die den zögernden Ablauf auf

den kürzesten Weg drängen. In langen Bewegungen sammeln sich Spannungen an, die einen Ausweg suchen. Der kurze Weg ist der Krieg und die Revolution. Beide haben den Begriff Sozialismus verschoben. Kurz vor

dem Kriege konnte E. Gothein im Handwörterbuch der Staatswissenschaften Sozialismus und Kommunismus unter einem Stichwort bringen und beide miteinander identifizieren und rechtsstehende Politiker alten Schlages

werden die beiden Begriffe zusammen abtun. Was die Religion anbelangt, so hat die neue Verfassung des Deutschen Reichs den Begriff nicht abgelehnt und bei dem unverkennbaren Charakter einer sozialen Republik,

welche die Religion nicht fallen läßt, ist es notwendig, diese Begriffe Sozialismus und Religion gegenüberzustellen.
'A

Beide sind in der Verfassung verankert. Man muß sich mit beiden auseinandersetzen, weil es Probleme sind, die noch weiter im Vordergrund des Interesses stehen. Im allgemeinen war man der Ansicht, daß sie sich

ausschließen. Das, was der Sozialismus früher wollte, schien der Religion Abbruch zu tun, die stets zur Privatsache erklärt wurde. Überhaupt hatte der Sozialismus die geistige Seite verkümmern lassen und die Massen

waren der Religion entfremdet. Aber man merkte den Mangel, und ich bin der Ansicht, daß die Aufnahme des Religionsbegriffs in die Verfassung nicht ein fauler Kompromiß an das Zentrum war, nicht Klugheitsmaßregel,

sondern bedingt war durch die Unentbehrlichkeil der Religion für das Volk. Religion kann nur entwicklungsgeschichtlich begriffen werden. Dasselbe gilt vom Sozialismus. Nun hat aber die Revolution diesen Begriffen

einen ganz anderen Charakter aufgedrückt. Der uralte Kampf zwH.:'?n Individualismus und Sozialismus stellte sich auf eine neue Grundlage. Sozialismus und Religion mußten dem Rechnung tragen. Beide waren in ihrer

organisatorischen Entwicklung gefährdet. Die Revolution baute ab und zerstörte das, was im organischen Werden begriffen war. Sie ist also kulturfeindlich, während Sozialismus und Religion notwendige Kulturelemente

sind, wie die Geschichte beweist, die uns L. Stein darlegte. Der Sozialismus in seinem Auswuchs, den man heute Bolschewismus nennt, ist der Feind jeder Perscnlichkeitskultur, die in der Religion das individuelle Recht

sieht, den Religionsbegriff zu gestalten. Es frägt sich nun, ob der Sozialismus dieses Recht anerkennt oder leugnet. Heute liegt die Sache so, daß die sozialistischen Führer das Recht der Religion anerkennen. Wie überall

gibt es auch im Sozialismus einen rechten und linken Flügel und Vermittlungsideen. Fragen wir die Vertreter der Vermittlungsideen, bei denen die Wahrheit in der Mitte liegt, so erfahren wir, daß die Parteikreise, in denen

alle Religion nur als Lug und Trug betrachtet wird, wesentlich zurückgegangen sind. Die Gruppe der freireligiösen Sozialisten hat zugenommen.

Selbst von kirchlicher Seite wird zugegeben, daß die Massen für die Kirche nicht mehr zurückzugewinnen sind, auch nicht für die katholische Kirche. Andererseits ist gegen keinen Satz des Parteiprogramms so häufig

verstoßen worden, wie gegen den von der Erklärung der Religion zur Privatsache. Die Auffassung, man könne die Religion dadurch überwinden, daß man sich nicht um sie kümmert, hat Fiasko gemacht. Als Beweis sehe

ich u. a. das Buch von Paul Göhrs an: Der unbekannte Gott. Göhrs kommt von der Theologie her und man kann ja sagen, daß ihm noch die theologischen Rückstände anhängen. Obwohl er nun das Christentum in einen

unüberbrückbaren Gegensatz zum modernen Menschen stellt, so scharf und schneidend, wie es lange nicht geschah, das Christentum, sagt er, ist für den modernen Menschen erledigt, spricht er doch eingehend von den

Voraussetzungen neuer Religion. Hier tritt der Sozialist als Religionsstifter auf, während Fendrich, Peus u. a. einen vermittelnden Standpunkt einnehmen. Göhrs hält an der Existenz Gottes fest. Er ist, aber er ist uns

unbekannt. Er schildert sogar neue Formen für religiöse Feiern, ähnlich wie E. Horneffer, der von Nietzsche herkam, Auch die extremen Sozialisten lehnen also die Religion nicht ab. Es müssen also Beziehungen bestehen

zwischen Sozialismus und Religion, die beiden gemeinsam sind; denn das Thema will nicht verschwinden. O. Bischoff hat es vom freimaurerischen Standpunkt aus bearbeitet, Jesus als Sozialist ist ein beliebter Gegenstand

in Volksversammlungen und die Sozialistischen Monatshefte widmen dem Gegenstand dauernd ihr Jnteresse. Man kann die Brücke zwischen Sozialismus und Religion schlagen, wenn man sich auf den ethischen

Standpunkt stellt. Daß die Ethisierung der Religion das Ziel ist, bedeutet heute schon einen Gemeinplatz. Daß es auch außerhalb des Christentums Religion gibt und außerhalb der anderen Bekenntnisse, ist heute eine

Binsenwahrheit. Es kann keinen Sozialismus ohne Religion geben, Sozialismus ist selbst Religion, weil er gemeinschaftsbildend ist. Das wissen wir schon seit Pestalozzi und die ganze moderne Sozialpädagogik geht auf

ihn zurück. Religion innerhalb der Grenze der Humanität ist echter Sozialismus. Der Weltkrieg und die Weltrevolution haben gezeigt, wie weit wir noch von dieser sozialen Humanitätsreligion entfernt sind. Die Ereignisse

der Gegenwart haben den ungeheuren Rückschlag gezeigt, der nach dem Gesetz von der kurzen Linie erfolgt ist. Zerstört ist, was in langsamem Aufbau reifen sollte. Einen Erfolg im Sinne des echten Sozialismus und der

wahren Religion, die wesentlich ethisch ist, hat die Revolution nicht gehabt. Jetzt heißt es, dort wieder anknüpfen, wo wir vor dem Kriege standen. Jetzt gilt es dem Altruismus wieder zur Herrschaft zu verhelfen, der

Sozialismus ist und der Religion, die als Ethik allein gemeinschaftsbildend wirkt. Die Zerklüftung der Konfessionen, wie sie sich heute wieder zeigt, kann nur dann überbrückt werden, wenn Religion als



gemeinschaftsbildend erkannt wird. Religion als das Verhältnis des Menschlichen zum Göttlichen wirkt umschließend, wirkt daher sozial. In der Religion selbst liegt ein soziales Element. Die Religion und der Sozialismus

sollen höhere Werte schaffen, bewußte Arbeit für die Erhöhung der menschlichen Art, des menschlichen Geistes, der Fortschritt zu Vernunft und Gerechtigkeit. Der Kern des echten Sozialismus kann nur geistiger Art sein.

Die neue Reichsverfassung weist an vielen Stellen auf den Gemeinsinn hin. Sozialismus ist Gemeinsinn und Religion ist Gemeinsinn. Diese Urtriebe liegen im Kampfe mit den unsozialen Instinkten. Es gilt sie zu

überwinden und alle unsoziale Gesinnung abzuweisen. Grade der sittliche Zusammenbruch, für den wir Beweise hier nicht zu geben brauchen, verlangt, daß wir echten Sozialismus und echte Religion wieder gewinnen. Die

Zerrüttung des Volkslebens ist eine Folge, daß wir die Bahnen jenes echten Sozialismus und jener wahren Religion verlassen haben. Wir müssen, wie O. Bischoff treffend sagt, den Sozialismus als Religion in Pflege

nehmen. Um dies tun zu können, müssen wir der Gewissensfreiheit, Duldung und Toleranz den ihr gebührenden Einfluß sichern. Daran leiden wir heute noch empfindlichen Mangel. Überall erblicken wir den Parteigeist,

den Dogmengeist, die Verketzerung. Das ist kein gesunder Sozialismus, das ist keine echte Religion. Die Klassenkampsphase sollte überwunden sein. An die Stelle des dogmatischen Parteigezänkes der Konfessionen, wie

wir es erleben, sollte eine großzügige Ethisierungsarbeit einsetzen. Wir müssen zu der Erkenntnis gelangen, daß „das religiöse Volkserlebnis eine wichtige und unentbehrliche Quelle jener Sittlichkeit bildet, deren

schöpferisches Walten die Hauptsache aller sozialistischen Lebensgestaltung ausmacht". In der Tat mehren sich die Stimmen im sozialistischen Lager, die von der Religion als dem Notwendigen sprechen, ja man macht es

dem Marxismus, der doch bisher stets das Schiboleth der Sozialisten war, schon zum Vorwurf, daß er die geistige Seite nicht genug berücksichtigte. Die echte Wohlfahrt aller Gesellschaftsglieder kann nur gedeihen, wenn

alle Glieder für einander leben und nicht gegeneinander. Alles Gute im Menschen ist überzeitlich. Gott ist das Gute und die Religion als solche ist ewig, ihre Ausgestaltungen sind zeitlich. Von jeher ist die Liebe zur

Gemeinschaft, d. h. zum echten Sozialismus, als ein Stück Gottheit aufgefaßt worden. Das moralische Gesetz in uns ist nicht umzubringen und der Satz von der Nächstenliebe und Gottesliebe bleibt das ewige goldene

Sittengesetz der Menschheit. Sozialismus und Religion hängen eng zusammen.



Illlolf Ilrmin llochMInn-llerlm: 231ar flmlchlen.

Wenn man den soundsovielten Geburtstag eines längst verstorbenen Dichters feiert, sei es auf dem Theater oder auch nur in Zeitungsaufsätzen, wird manch Lebender oft zum erstaunten Bewunderer des Toten. Da liest

und erfährt man erst, wie schwer und hart solch ein Dichter um sein Dasein hat kämpfen müssen, oft so lange, bis er der undankbaren Welt den Rücken kehrte. Ia, der Tod war vielen Dichtern der willkommene Erlöser,

und mancher — sogar ein Heinrich von Kleist — warf sich ihm freiwillig in die Arme.

Kleist ging in den Tod, weil er keine Anerkennung fand. Heute zählt er zu den Klassikern! Standen einstmals gebildete Menschen diesem oder anderen bedeutenden Dichtern mit sträflichem Gleichmut gegenüber, so ist

es uns sozialer denkenden und empfindenden Menschen vergönnt, das von unfern Ahnen verübte Unrecht gut zu machen an unfern lebenden Dichtern. Allein dieses Schuldgefühl darf uns aber nicht veranlassen, jeden

Dichter ohne Unterschied als einen Heros der Dichtkunst zu preisen, oder ihn als großen Menschen zu verehren! Es gibt heutzutage Dichter, die nichts anderes als schriftstellcrnde Handwerker sind, wenn sie auch dabei

durch Augenblickserfolge „gemachte Männer" werden. Gerade diese Leute sind die größte Gefahr für die großen, wahren und echten Dichter.

Ein Dichter, dem Kunst und Handwerk stets streng getrennte Dinge waren, ist Cäsar Flaischlen, unser beliebtester und einer der wenigen wirklich volkstümlich gewordenen Lyriker der Gegenwart.

Er wurde am 12. Mai 1864 zu Stuttgart als Sohn eines Offiziers geboren, ward Buchhändler, hielt sich 1883 in Brüssel und 1885 in Bern auf, studierte 1886— 89 in Berlin, Heidelberg und Leipzig Philosophie und

Philologie, erwarb den Doktorhut und lebt seit 1890 in Berlin. Kurze Zeit betätigte er sich als Redakteur an der von ihm mitbegründeten Kunstzeitschrift „Pan", deren vornehm-literarisches Gepräge durch die Mitarbeit der

hervorragendsten Dichter und Künstler Deutschlands bestimmt wurde. Schon in diesen Blättern suchte Flaischlen als Dichter und Anreger einer und zugleich „seiner" neuen Art, Dichtungen zu schaffen, sich durchzusetzen,

doch geschah dies nachhaltiger wohl erst durch sein lyrisches Bekenntnisbuch „Von Alltag und Sonn e"*). Es enthält Rondos, Lieder und Tagebuchblätter, das Mönchguter Skizzenbuch, Lotte, eine an Schlegels „Lucinde"

erinnernde Lebensidylle, und „Morgenwanderung", eine märchenhafte Phantasie über die Fesselung der Sonne. Einige Zeilen aus einer Kritik setzte er dem Gedichtbande in Prosa als Geleitwort vor: „Dieses Buch will

nicht kämpfen. Es kommt ohne Waffen. Es kommt wie ein froher Mensch, der durch einen Sonntagmorgen wandert und sich der schönen Welt freut, die sich um ihn breitet, und dann und wann ein Lied singt." Das ist das

„Rezept" des Dichters, wie

'! In 80. Auflage bei Fleische! H Co., Verlin, erschienen! daselbst auch die anderen Bücher.

es angewendet werden muß, sagt er auf dem XX. Tagebuchblatte: „Ich möchte einmal ein Buch schreiben, ein kleines, frohes Buch . . das ich aber nur denen geben möchte, die es lieb haben und die mit ihm froh sein

könnten . . ein kleines, kleines Buch, in dem nur stünde: wie schön der Sonnenschein über dem Garten draußen am See, mit den blühenden Rosen . . und wie schön das Lied der Vögel in den schattigen Baumwipfeln und

wie schön der blaue Himmel über dem Allen und seine weißen Wolken . . denn ich bin ja selber nur ein Stückchen Garten, Wald und See. . über dem die Sonne flimmert, über dem Vögel singen, über dem die Wolken
ziehn ..."

Wer so einfache Dinge so schön zu sagen weiß, ist nicht nur ein Dichter, sondern auch ein gesund empfindender Mensch. (Übrigens auch ein Pantheist wie Goethe!) Und Mensch sein ist weit mehr — als bloß Dichter.

Ein Gedicht kann jeder schreiben, Inhalt und Aufbau oder Reim mögen sogar ganz gut sein — den Wert der Dichtung bestimmt erst die Persönlichkeit des Verfassers. Aus jeder Zeile, ja, aus jedem Worte und nicht zuletzt

aus der Satzstellung und der Zeichensetzung einer Schöpfung Flaischlens spricht seine markante Persönlichkeit, und zwar der Mensch noch stärker als der Dichter. Des letzteren Sprache ist von einer lieblichen Zartheit,' sie

klingt wie Musik. Gedichte werden im wahrsten Sinne des Wortes zu Liedern, Stimmungsbilder zu Sinfonien. Der „Mensch" predigt die Menschenliebe, preist die Schönheit der Welt, ermutigt die Verzagten und tröstet so

wunderbar, daß der Leser sich fast danach sehnt, Leidender zu sein.

Wie Flaischlen seine Absicht, „Dichter zu werden", ausführte, erzählt das zweibändige Hauptwerk „I o st Seyfrie d", ein autobiographischer Roman in Brief- und Tagebuchblättern, von dem aber der Dichter sagt, er sei

aus dem Leben eines Ieden.. Dieses Buch schildert den Kampf lost Seyfrieds mit sich und mit der Außenwelt um „Durchsetzung seines Lebensglaubens, und durch seine Wandlungen in der für jeden Schaffenden so

kritischen Zeit zwischen Dreißig und Vierzig" (wie es in der Vornotiz heißt).

Der erste Entwurf stammt aus dem Iahre 1892. Geschildert wird der „Zwiespalt, in den man sich geworfen sieht, wenn man aus der Heimat in das Leben kommt. . . und der schließliche Niederbruch unserer Iugendwelt

mit ihren allzu idealisierenden Anschauungen im Ringen mit den entgegengesetzten der Wirklichkeit." Was Flaischlen in seinen Gedichtsammlungen „Von Alltag und Sonne" und „Aus den Lehr- und Wanderjahren des

Lebens" (32. Aufl. 1919) anstrebte, führte er in seinem Roman „lost Seyfried" weiter aus' er ergänzt sie in seinem Zielpunkt: den Menschen unserer lugend zu zeigen im Kampfe mit der „GroßstadtWelt." Das Buch greift

aber auch auf die Bühnenstücke „Toni Stürmer" und „Martin Lehnhardt" zurück' die drei Werke sollten eine Trilogie ergeben. Flaischlen wollte indessen seine Gedanken nicht in von Bühnengesetzen bedingte Formen

zwängen, die kein passender Rahmen für die im Roman mitunter vorkommenden „zarten Sachen" gewesen wären. Auch der Fluß der Handlung in einem Theaterstück hätte anderseits gelitten durch an sich noch so schöne,

monologartige Betrachtungen, wie die folgende:

„Aber: es ist zu laut geworden in der Welt, und es wird immer lauter, und man verliert sich immer mehr an all den Lärm, ob Äußerlichkeiten und findet immer weniger Ruhe: den stillen Strömen zu lauschen, die in der

Tiefe unseres Lebens gehen, und auf die Wunderwelt, durch die sie führen, jenseits des groben Scheins der Dinge, mit dem wir uns genügen müssen!"

Kein Wunder, daß Flaischlen sagt: Stoff und Handlung seien eigentlich Nebensache! Von der Handlung im Drama behauptete Maeterlink dasselbe, zufällig ein ebenso großer Optimist, wie Flaischlen. Zwei Dichter, die

aus dem bedrückenden Düstern einer kranken Welt zuerst keinen Ausweg fanden, dann aber plötzlich die engen Fesseln sprengten und, durch das Leid verjüngt, Auge und Herz sich an dem Anblick der lebenspendenden

Sonne laben ließen. Während der Genter durch den amerikanischen Philosophen und Lebensbejaher Emerson beeinflußt wurde, geschah dies bei dem Schwaben durch Nietzsche, und Flaischlen bezeugt dem großen

Dichterphilosophen seinen Dank: „Läutet die Glocken, wenn sein Name genannt!" „Er dachte königlicher als Iahrhunderte!"

Ein anderer bedeutender Mann, dem Flaischlen Gefolgschaft leistete, war Ibsen, dessen Kunst er mit einem „Hochgebirge" vergleicht, und von dem er mit Überzeugung prophezeit: „Keine Million Schattenmännlein

werden seine Sonne in die Tiefe zwingen!"

Nicht aus dem Munde eines dieser beiden Großen floß das Sprichwort „Wer nicht Gott ist, wird Gott nie begreifen!", es stammt von Flaischlen' aber eint es nicht die Schwärmer Zarathustra und Peer Gynt und den

erdfesteren Optimisten lost Seyfried? Es scheint mir so. Doch hat Flaischlen nicht etwa den Glauben an ein Gottesgnadentum des Genies. „Man kann eben doch nichts! Nicht mehr wenigstens, als andere auch . . . und vor

allem nicht so viel, als man möchte!" Aber werde ein Mensch und du wirst ein Künstler, „Genie ist Wollen!", nur: „Ein jeglich Ding braucht seine Zeit, zu werden und, wo sich niemand je die Arbeit machte, vorzusorgen,

wo niemand säte, wird auch niemand ernten!" Doch merke dir: „Zum letzten Gipfel trägt nur eigene Mühe!"

In diesem Zusammenhange darf auch des Dichters Ausspruch „Kunst sei Leben, nicht Kunst!" zitiert werden. Der paradoxe Aphorismus macht eine Auslegung notwendig. Heute sind die weitaus meisten Künstler nur

Techniker, aber „Technik allein war nie Kunst! weder so, noch so! Technik ist kein Ziel! Technik ist etwas: das man können muß! und . . . das dazu gehört! es mag noch so schwer sein." Er deutet den Begriff „Kunst" dann

wieder als Philosoph: alle große Kunst sei immer naturalistisch (er hätte richtiger das Wort realistisch gebrauchen sollen), doch gleichzeitig symbolisch falle großen Werke der Weltliteratur sind realistisch und zugleich

symbolisch), denn „Kunst soll sein, was das Leben (also der Naturalismus) nicht sein kann! Sie soll gut machen, was die Menschen an sich versündigen!" (Natürlich die Kunst als solche, nicht irgendeine moralisch oder

sonstwie gerichtete Tendenz, die unkunstlerisch wirkt). Daraus läßt sich folgern: der Künstler muß ein aufrechter Mensch sein, der, wie Faust, sich strebend bemüht, das Höchste zu erreichen. In diesem Sinne stellt

Flaischlen folgendes Gesetz für das gegenseitig bedingte Verhältnis von Kunst und Künstler auf: „Bloßes Können bleibt Handwerk, wenn der überragende Mensch dahinter fehlt! und verfällt! Bleibendes erzwingt nur der

Charakter! und nur der höhere Mensch schafft Höheres!" Die Kunst ist unser Herz; ewig ist sie, wenn sie aus Überlegenheit und Liebe, nicht aus wissenschaftlicher Erkenntnis, herausgeboren wird. Die Wissenschaft ist

unser Kopf, mit dem allein Kunst nicht erfaßt und erlebt werden kann. Flaischlen will uns durch Kunst die Erde lieb machen — Kunst soll Leben sein und Leben zeugen. Es sollen höhere Lebenswerte in schöner Form

geschaffen werden — von einem höheren, d. h. sittlich starken Menschen; so wird Kunst geboren.

Das für eine kurze literarische Würdigung in Betracht kommende Werk Flaischlens ist eine Sinfonie, in der ein Motiv immer in Variationen wiederkehrt, das der Weltfreude. Sie im Leser zu erwecken, ist das

Hauptverdienst des „Jost Seyfried"; die in dem problemreichen Lebensroman vertretenen, hier angedeuteten Kunstanschauungen sind vielfach bekämpft worden, doch eins ist sicher: sie schmälern nicht den reichen

Gewinn, den jeder Leser, sei er Literaturfreund oder Schriftsteller, wird buchen können.

Auch Cäsar Flaischlen hat als Dichter um Anerkennung schwer ringen müssen. Erschüttert liest man sein tragikomisches Geständnis: „Mit den „Sprüchen eines Steinklopfers" sind es nun gerade zwölf Bücher, die in den

fünfzehn Jahren von mir gedruckt wurden, und eingebracht haben sie mir brutto gleich brutto: drei Mark! und auch das ist wahrscheinlich bloß ein Versehen!" Glücklicherweise hat sich dann aber das Blatt gewendet, seine

Bücher erreichten Auflagen bis zu 200 000 Exemplaren, und seine schlichten und schönen Lieder, von denen zahlreiche in Musik gesetzt wurden, sind tief ins Volk gedrungen und ihm unverlierbares Gut geworden. Gibt es

überhaupt einen Deutschen, der nicht Flaischlens auf Millionen Postkarten gedrucktes und als Wandschmuck gerahmtes Gedicht „Hab Sonne .
." besitzt oder in einem Schaufenster gelesen hat? Und die Frauen, von denen

er im Geiste Schopenhauers sagt: „Sie haben immer nur Energie ins Kleine und Nahe und nie ins Große und Weite! Sie haben keine Perspektive Energie!", gerade sie verehren den liebenswürdigen und aufrichtigen Dichter,

wie kaum einen zweiten, weil seine lebenbejahende, dabei so überaus zarte Lyrik nicht nur dem ganzen Wesen der Frau entspricht, sondern ihr auch das gibt, was er ihr eben abspricht: Perspektive Energie!

fr. 6 olckbe (K -frankfurt a. IN.: Das MahlerM in gmlterckam.

Wer das Musikleben der allerjüngsten Zeit beobachtete, konnte leicht ein gewisses Warten und eine gewisse Unruhe bemerken. Durch die Kriegzzeit war der internationale Kontakt auch hier fast ganz unterbrochen und

auch für größere nationale Musikfeste fehlten und fehlen leider noch heute vor allem die finanziellen Mittel. So war man auf das angewiesen, was in nächster Umgebung geboten wvrde — und fand nicht die volle

Befriedigung darin. Wenn auch viel Schönes und Wertvolles darunter war, man hatte Sehnsucht nach dem großen „europäischen" Musikereignis. Nun ist dem Hoffen der Besten Erfüllung geworden: durch das Mahlerfest in

Amsterdam (6— 21. Mai).

Den Anlaß gab das 25jährige Iubiläum Willem Mengelbergs als Leiter des Concertgebouw - Orchesters. Daß er dieses zu einem der besten der Welt gemacht und Amsterdam zu einem maßgebenden Musikzentrum,

dafür hat ganz Holland ihm voll Begeisterung gedankt und gehuldigt' daß er wie kein Zweiter vor ihm für Gustav Mahler sich eingesetzt und ihm den Platz errungen hat, der ihm gebührt, dafür schuldet ihm die ganze

musikalische Welt und vor allem die deutsche tiefsten Dank.

Nahezu sämtliche Werke Mahlers sind in neun Konzerten aufgeführt worden. Wer die Anforderungen kennt, die jede Mahler'sche Partitur an Studium, Konzentration und Ausdauer stellt, versteht die Größe dieser

Leistung' und jedes Werk wurde uns geistig wie technisch schlechthin vollendet geboten. Die besten Mahlerkenner, allen voran Frau Alma Maria Mahler, haben es laut bezeugt.

Mahler's Sinfonien, welche Fülle von Lust und Schmerz, seligei Ruhe und wildem Kampf, froher Hoffnung und wehmütiger Resignation bergen sie! Sie zu beschreiben, ist es nicht ein müßiges Unterfangen? Wer sie

kennt, bedarf keiner Schilderung,' wer sie nie hörte, hat nicht mehr von einer solchen als der Blinde, dem man die Sonne beschreibt. Wenn hier trotzdem der Versuchung nachgegeben wird, sie mit ein paar Worten zu

schildern, so geschieht es mit der Absicht, Sehnsucht zu wecken nach Erhebendem, das uns leider noch vielfach aus Bequemlichkeit oder böfem Willen vorenthalten wird.

„Mir heißt Sinfonie: mit allen Mitteln der vorhandenen Technik mir tine Welt aufbauen", lautet Mahler's eigener Ausspruch.

Die „schöne Welt" des Frühlings und der lugend bringt uns die Erste. Fröhlichkeit wechselt mit Melancholie, am Ende heller Sonnenschein, klar liegt der Weg vor uns.

In der zweiten Sinfonie setzt sich die Persönlichkeit „der Held" mit der Welt auseinander, ' wir sehen sein „Stirb und Werde", sein Ringen, Lieben, Hassen, Zweifeln, schier Verzweifeln, bis ihm schließlich die

Erkenntnis wird: Auferstehn, ja auferstehn wirst Du — o glaube, Du warst nicht umsonst geboren, hast nicht umsonst gelebt, gelitten.

Die „große Welt", den Kosmos offenbart uns die Dritte. Die Natur, in der Ersten im Spiegel des „fahrenden Gesellen" gesehen, beginnt hier selber zu klingen. Wir belauschen ihr Erwachen, wir sehen sie

„verschwenderisch ohne Maß, fruchtbar und öde zugleich" (Nietzsche), uns erscheinen die Blumen, die Tiere, der Mensch und über allem waltend, alles versöhnend: die göttliche Liebe.

„Was mir das Kind erzählt", so wollte Mahler ursprünglich den letzten Satz seiner vierten Sinfonie nennen. Die ganze Sinfonie könnte so heißen. Kinderspiel und Kinderernst von Anfang bis zum Ende, „keine Musik ist

ja nicht auf Erden, die unsrer verglichen kann werden" singt die Engelstimme im Schlußsatz.

Des Helden Gefährtin, des Helden Wahlstatt, des Helden Friedenswerke, so möchte man fast (im Anschluß an das „Programm" zu Richard Strauß' Heldenleben) die Fünfte (Adagietto), Sechste, Siebente (letzter Satz)

nennen. In der Fünften: einer, der alle Hoffnung zu Grabe getragen hat, dessen Verzweiflung an Wahnsinn grenzt, gewinnt durch Liebe Mut und Lebensfreude zurück. In der Sechsten (tragischen): ein Titanenkampf, ein

Ringen mit dem Schicksal von wahrhaft riesigem Ausmaße, in dem das Schicksal siegt. In der Siebenten geheimnisvolle Naturlaute, Nachtstücke (eins, wie man sagt, durch Rembrandts „Nachtwache" inspiriert), dann ein

Abschütteln alles Mystischen: Irdisches, frisch fröhliches Schaffen.

Wie jedes große schaffende Genie, so wird auch Mahler zum Dolmetsch der ganzen Menschheit. In seiner achten Sinfonie. Mit visionärer Inbrunst wird der „schöpferische Geist" angerufen (erster Satz: Hymnus „veni

creator Spiritus") — ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn. Der zweite Satz bringt die Fülle der Gesichte und Verzückungen aus der Schlußszene des Faust. Die zweite Sinfonie verhieß: auferstehen, ja auferstehen

wirst Du' die achte erfüllt: Eins werden mit der Gottheit (chorus mysticus).

Nach diesem Weltenbilde, kosmisch in noch höherer Potenz als die dritte („klingendes Universum", schrieb Mahler) zwei ganz in sich gekehrte „Lieder": Das „Lied von d er Erde" und dieneunte Sinfonie, vielleicht



Mahlers persönlichste Merke. Ein doppelter Abschied: in ersterem der Abschied von der „lieben Erde", wehmütig-segnend und dankbar zugleich, in der neunten der Abschied von seinem Schaffen, von den Menschen,

denen er mit vollen Händen gespendet und die das Geschenk mißachteten, der tief erschütternde Schmerzensschrei eines Einsamen, der der Welt noch unendlich viel zu sagen hat, und keinen findet, der ihn verstünde.

*

Mai 191 1 starb Mahler, Mai 1920 erlebten wir „das ergreifende Erkennen einer Unsterblichkeit, das Mysterium, ein großes Menschenleben zu den Sternen erhoben zu sehen, das Klassischwerden eines Genies", so sprach

sein Biograph und Apostel Richard Specht während des Festes.

Alle Mitwirkenden haben sich von Mengelbergs glühender Überzeugungskraft willig mitreißen lassen und alle ihr Letztes, Höchstes hergegeben. Unvergleichlich waren die Chöre, der verstärkte Toonkunstchor und der

Knaben chor der „Vereeniging tot Verbetering vanVolkszan g", würdige Partner des Concertgebouworchesters. Von den Solisten seien als die berühmtesten Madame Ca hier, Gertrude Foerstel. Ilona Durig o, Sigrid

Onegin, Frau Noordewier-Reddingius genannt, gleicher Preis gebührt ihnen allen. Er gebührt auch Dr. Rudolf Mengelberg (ein Vetter des Iubilars), dem Verfasser des Mahlerprogrammbuchs, einer Monographie von

bleibendem Werte mit Analysen von Mahlers Werken, einer Lebensbeschreibung Mengelbergs, einer Charakteristik von Mahlers Verhältnis zu Amsterdam und Notizen über alle Mitwirkenden.

Alexander Schmuller, der bekannte russische, in Amsterdam wirkende Geiger, organisierte eine Reihe internationaler moderner Kammermusikabende, in denen neue und neueste Schöpfungen niederländischer, deutscher,

französischer, russischer, norwegischer und italienischer Musik zu musterhafter Wiedergabe gelangten,' auch dies trug nicht wenig dazu bei, das Mahlerfest zu einem Feste der wieder erwachten internationalen

Kulturgemeinschaft zu machen.

Man fühlte einen Zug von uneigennützigem Idealismus,' wie bei den Festen im alten Griechenland fand jeder der Gaste einen Gastfreund, ihn aufzunehmen. Und der'Gäste waren nicht wenige! Das MahlerFestkomitee

war durch einen reichen Fonds in der Lage, eine große Anzahl von Musikautoritäten einzuladen, unter ihnen alle, die Mahler teuer gewesen waren und für ihn gestritten hatten. Viele haben der Einladung Folge geleistet. Da
waren Mahlers Witwe und Tochter, beide mit allen Reizen des Wienerischen je ne sais quoi ausgestattet, seine Schwestern, mit denen ihn sein Leben lang innigste Liebe verband. Gekommen waren feine treuen Paladine

Guido Adler, Paul Stefan, Richard Specht, die, ebenso wie der feinsinnige Felix Saiten und sein Apostel in Frankreich und Italien Alfredo Casella, im Verlauf des Festes über Mahler und sein Werk verschiedene Vorträge

hielten. Arnold Schönberg, dessen Kunst in Mahler stets einen eifrigen Verfechter gehabt hatte, durfte nicht fehlen. Ferner sah man eine Reihe der bekanntesten Komponisten, Dirigenten, Geiger, Pianisten,

Musikschriftsteller und Rezensenten.

Braucht man zu sagen, daß die Größe des Beifalles außergewöhnlich war, jeder Abend wurde ein Triumph, man jubelte, was bei einem holländischen Publikum mehr bedeutet, als etwa bei leicht entflammten Südländern,

nur am 18. Mai, Mahlers Todestage, enthielt man sich, auf Wunsch Mengelbergs, lauter Beifallsbezeugungen.

Als am 21 . die letzten Töne der achten Sinfonie verklungen waren (Mengelberg führte das mächtigste Werk zuletzt auf, während die chronologische Reihenfolge sonst streng gewahrt blieb) und die ersten Beifallsstürme

sich gelegt hatten, überreichte der Regierungspräsident der Provinz Nordholland dem Iubilar die Ehrenspende der Nation. Einen Fonds, der ihm dereinst ein sorgenfreies Alter bereiten soll — wer den jetzt 50jährigen

Iüngling kennt, freut sich hoffen zu dürfen, daß diese Zeit noch ferne — und späterhinder Ausbildung junger holländischer Künstler dienen wird' eine Gabe, die die Geber nicht minder ehrt als den, dem sie zugedacht. Ein

zweites hatten ihm schon vor dem Fest Berufene geschenkt: Das Tedenkbuch, eine Sammlung von Widmungen, zu der eine schier endlose Reihe von namhaften Musikern und bildenden Künstlern, Literaten und Politikern,

Männern der Wissenschaft und von solchen, die ihm bei seinem Lebenswerk zur Seite standen, Beiträge gestiftet haben.

Darauf fand eine kleine fröhliche Schlußfeier statt, in der jedoch auch Ernstes nicht fehlte: die Gründung eines internationalen Mahlerbundes wurde verkündigt' er harrt noch seines Ausbaues, doch er wird

«



gut werden, er steht unter Mengelbergs Patronat, Schoenberg hat den

Vorsitz, das Mahlerkomitee die vorläufige Exekutive.

Das Gefühl, das uns Gäste in diefer Abschiedsstunde beherrschte, war Dank, inniger Dank für das Unvergängliche, das uns diese Wochen gaben. Mengelberg ließ uns durch Mahlers Werk erkennen, daß unsere heutige

Musik keine auf dem Niedergang befindliche Kunst ist, die vom Ruhm der Vergangenheit zehrt, sondern daß sie, als produktive wie als reproduktive Kunst, sich auf einer ungeahnten Höhe befindet.

Margarete Maralle:

Wisch-lpanilche lllomanxen.

Als ich das letzte Mal, nicht lange vor dem Kriege, die iberische Halbinsel durchwandern durfte, und es mir gewährt war, einen Blick in die künstlerischen und kulturellen Bewegungen des Landes zu tun, fiel mir eine

Romanzen-Sammlung in die Hände, welche in dem bücherarmen Lande Aufsehen erregte.

Der „Romancero judeo cspanol" des Rodolfo Gil (Madrid 1911) fand eine vorzügliche Presse, eine Illustration zu dem starken Umgreifen des Rufes nach den von Torquemada so gründlich ausgerotteten Juden, der mir

mehrfach, besonders in Andalusien, zu Ohren gelangt war.

Iüdische Untertanen, wie sie im frühen Mittelalter dem Lande als geschickte Handwerker, Kaufleute und Ärzte von Nutzen gewesen, sucht man heute vergeblich südlich der Pyrenäen. Nur in Barcelona haben die

Israeliten in Handelssachen ein Wörtchen mitzusprechen. Im Erzbistum Sevilla hatten die.fürstlich lebenden luden einst Erbgüter erworben. Heute ist der Name „Iuderia", Iudenviertel, an einem Teile der Stadt Sevilla

hängen geblieben, indessen bezeugt dort nur eine christliche Bevölkerung den Willen zum Leben. Die ehemalige Synagoge wurde schon im Iahre 1391 in eine Barockkirche, Santa Maria la Bianca, umgewandelt. Ebenso

erging es den kunstgeschichtlich äußerst denkwürdigen Tempeln in Toledo. In Cordoba, dem Geburtsort des Moses Maimonides, hat sich der Name „Calle de los Iudios" ebenfalls erhalten, nicht aber der Stamm, der 1492

radikal vertrieben wurde. Aus dem Tempel gestaltete sich ein Hospital, das sich seit 1588 San Crispin nannte, weil eine Schuhmacher-Innung sich hier etablierte. Ende des vorigen Iahrhunderts entdeckte man dort ein

Tabernakel der antiken Synagoge mit maurischer Stukkatur und hebräischen Inschriften. Seitdem wurde das Gebäude zum Monumento nacional erklärt, harrt aber der pietätvollen Hand, die eine gründliche Restauration

vornimmt.

Vielleicht gibt der Erde Schoß noch einmal Steine her, die von den Akademien zeugen, welche die luden in allen Städten Spaniens errichteten, vielleicht auch Inschriften, die es festgehalten, daß sie an den Höfen der

Fürsten Sittenlehre verbreiteten. Heute schweigen die Steine, aber jüdische Sänger, die ihre Harfen in fremden Landen nicht an die Weiden gehängt, ließen das gehütete Wort geflügelt durch die Welt ziehen.

Die alten castilianischen Romanzen gehören zur Weltliteratur und sind vielfach herausgegeben worden. Die vollständigste Sammlung in drei Bänden, von Wolf und Hofmann redigiert, — übrigens Jakob Grimm und

Emanuel Geibel gewidmet — ist wohl jene, welche in Spanien unter dem kurz zusammengefaßten Titel: „Primavera" populär geworden ist.

Die jüdisch-spanischen Romanzen, die Rodolfo Gil gesichtet, geben die eigensten Begriffe des Volkes zur Zeit der Begründung des christlichen Reiches, zum Beginn der spanischen Literatur wieder. Die Juden, die zu

Ende des XV. Jahrhunderts vertrieben wurden, pflanzten Ausdrücke, auch arabische Worte und Wortformen, fort, die sich in keinem Wörterbuch mehr finden. Also erregen diese Gedichte neben dem poetischen ein stark

philologisches Interesse. Keine Verfolgung, keine Entbehrung ließ die Ausgestoßenen die Erinnerung an die Sprache ihres Mutterlandes vergessen.

Von der Lebensfähigkeit des spanischen Jdioms im Judentum zeugt die folgende Statistik, für welche Rodolfo Gil einsteht:

Allein in Ägypten sprechen 20 000 Israeliten, die zum Teil über Saloniki, Smyrna, Konstantinopel, zum Teil aus Candia und Bulgarien ausgewandert, in das Land der Pharaonen gekommen, spanisch. Jn Alexandrien und

Kairo gibt es ganze Stadtteile von Juden, deren Ausdrucksmittel das Spanische ist, bevölkert. Sie pointieren und variieren es, zeigen Spracheigenheiten und regionale Dialekte, die den Stamm jener, die sie anwenden, bald

kenntlich machen. Am Purim, dem Freudenfeste, begegnete mir in Kairo ein Maskenzug mit jüdischen Sängern und Sängerinnen, die, so wurde mir übermittelt, ein Lied zu Ehren des Propheten Elias anstimmten. Denn

dort, wo heute die Synagoge Keniset Eliahu steht, war er einst den Frommen erschienen und hatte von Gott erfleht, „daß der Himmel schwarz ward von Regen und Wind und ein großer Regen kam."

In Saloniki verblieben noch 70 000 Juden, die in 30 Tempeln beten, 50 000 in Konstantinopel, mehr als 15 000 in Adrianopel. Dazu gesellen sich jene von Bulgarien, Serbien, Jerusalem, vom Libanon, die ein reines

Spanisch sprechen, die sich aus dem lateinischen Amerika Bücher und Zeitschriften — aus Spanien kaum zu beschaffen — kommen lassen, um das heilige Feuer aufrecht zu erhalten. Jn der Türkei, der Levante, auch in

Holland, Frankreich und England siedelte sich die unverwüstliche Rasse an, in mehreren Synagogen Londons wird ein Teil der Gebete bis auf den heutigen Tag in spanischer Sprache hergesagt, während die kostbare

Synagoge in Amsterdam, dem Tempel Salomes nachgebildet, den portugiesischen Juden angehört.

Von einem Ende der Welt zum anderen verbreiteten die Juden die spanische Sprache. Sie gingen dabei so geschickt mit ihr um, daß moderne Literaturhistoriker ihres ehemaligen Wirtsvolks bekennen müssen: „Die

zuverlässigsten Beobachter und Durchforscher unseres Jdioms sind die nach dem Orient Geflüchteten gewesen."

Selbstverständlich entlehnten die Sephardim ihre Stoffe zum größten Teil dem Heimatlande. Der karolingische Sagenkreis, die Historie vom Cid, dessen Lebensgeschichte ein maurischer Jude, Aben Alfange, zuerst

beschrieben (Delitzsch: Zur Geschichte der hebräischen Poesie), andere ritterliche Begebenheiten bilden den Kernpunkt.

Auch in den Romanzen mit alttestamentarischen Stoffen fehlt neben Ausdrücken und archaischen Wendungen, die in den klassischen Versionen spanischer Bibeln enthalten sind, niemals das novellistische Element.

Als Beispiel möchte ich Davids Schmerz um Absalom, von dem die Bibel sagt, daß in ganz Jsrael kein Mann so schön wie er gewesen, in meiner Übertragung hersetzen: (Gil, XII.)

Traurig war der König David,

Traurig tief im tiefsten Herzen,

Seinen Trübsinn zu verscheuchen,

Hob die Seele er zum Himmel,

Hob zu solcher Höh die Augen,

Daß es höher nicht mehr ging.

Sah sich nähern einen Alten,

Dessen Kleid war schwarz wie Kohle,

Brief mit festem Siegel bracht' er

Seines Sohnes Absalon:

Jhn zu nehmen, wenn er heiter,

Jhn zu lesen, wenn er traurig.

Wühlt' mit seiner Hand im Barte,

Kein Haar war da mehr gesund:

„Komm hierher, Du meine Gattin,

Dein und mein ist dieses Leid,

Deinen Sohn hat man getötet,

Deinen Knaben Absalon.

Komm hierher, Du meine Schwieger,

Bist die Gattin Absalons,

Fort mit Deinen bunten Farben,

Hüll Dich in der Kohle Schwarz,

Deinen Mann hat man getötet,

A Deinen Gatten Absalon.

Kommt hierher, Jhr meine Enkel,

Waisen wurdet eben Jhr,

Werft von Euch nun Tand und Tücher,

Hüllt Euch in der Kohle Schwarz.

Euer Vater ward getötet,

Euer Vater Absalon. —

"

Nimrod, Tobias und Judith treten in ähnlicher Weise auf, nichts Geheiligtes, nur Menschliches — nach castilianischem Sitten-Kodex — haftet diesen Figuren an.

Die meisten Motive entstammen der Weltgeschichte, wobei eine eigentümliche Willkür — ohne geographische oder historische Hemmungen — vorherrscht.

Zwei dieser Balladen gebe ich in meiner Nachdichtung zum Schluß wieder; sie finden sich auch in der Primavera, im Kapitel der „Romances Castellanos Tradicionales entre los Judios de Levante", doch hat Eil

zweifellos die echtere, prägnantere Form entdeckt.

Der Konflikt zwischen Juan Lorenzo de Acuna und dem König Ferdinand I. von Portugal hat sich (etwa um das Jahr 1372) tatsächlich zugetragen. Der seinen Leidenschaften wild folgende König begehrte Leonore

Tellez, die Gattin eines seiner vornehmsten Untertanen, zum Weibe und setzte die Ehe trotz der Opposition von Klerus und Volk durch. Herrschsüchtig und treulos führte Leonore nach dem Tode des Königs ein

abenteuerliches verbrecherisches Leben und nahm schließlich ein schlechtes Ende. Lorenzo erhielt den Beinamen: „el de los cuernos de oro"*), weil er sich trotz seiner Schmach bei Hofe zeigte. Das Thema besitzt

augenscheinlichen Reiz für die romanischen Völker. In Spanien hat es dramatische und novellistische Verarbeitung gefunden, in Frankreich in den Chansons Pompadour, in denen es mit einem Moll-Akkord ausklingt.

Hier das spanische Gedicht: (Nr. VIII bei Gil).

„Jan Lorencio, Jan Lorencio,

Wer verschuf Dir so viel Qual?"

„Neben mir in meinem Hause

Stand mein königlich Gemahl,!

Froh spielt' ich die Klarinette

Und die Kinder tanzten gern.

Aus der Halle späht' mein Auge

Weit hinaus in blaue Fern.

Durch die Felder, bunt und prächtig,

Sprengten Ritter überall,



Wenn mein Auge mich nicht täuschte, >
Auch der Herr von Portugal:;

Sei gegrüßt, mein Herr und König,

Kommst zm guten Stunde, König!"
,

„Will Dir übel, Jan Lorencio, —
Ritter, die Jhr eßt mein Brot,

Faßt den Hund, den Jan Lorencio,

Schlagt ihn und die Kinder tot,

Aber jene schöne Dame
Tragt mir auf mein festes Schloß."

Eifrig spricht nun Jan Lorencio:

„Sklaven an dem Küchenherd

Bringen sie das Brot von nun an

Dir und Deinen Kindern wert."

Tage gingen, Tage kamen, —
Sehnsüchtig, weil Trost ihm frommt,

Sang er unter ihrem Fenster

Die Romanze, die nun kommt:

„Neben mir in meinem Hause

Stand mein königlich Gemahl,

Und ich spielt' die Klarinette

Zu der Kinder Tanz im Saal, I

Dn mit den goldenen Hörnern,

Kam der König stolz vorüber,

War kein freundlicher Genoß,

Und er nahm die holde Dame
Mit sich auf sein festes Schloß.

Er genießt die schöne Dame,

Während ich, o weh mir, weh,

Als ein Unglücksel'ger klagend

Unter ihrem Fenster steh!"

„Dich gewinn ich, Ian Lorencio,

Zieh Dich an mich, hab Geduld!

Wege such ich, zu verschmähen

Diese königliche Huld.

Sklave wird der Herr und König,

Wenn ich sie gefunden habe!"

Mensch, o fliehe die Verzweiflung,

Glaube fest an Deinen Stern,

Denn es hegen harte Nüsse

Häufig einen süßen Kern. —

Das moralisierende Schlußverschen wirkt ein wenig verstimmend, der Franzose vermeidet es. Aber hier wie dort ist das Aufgeben des höchsten Gutes, wenn es einem König danach gelüstet, ei»t Opfer, das auch der

vornehmste Grande zu bringen hat.

Der Marquis wird Maröchal de France und findet sich in sein Geschick:

,/
Aciieu, um m!e, ääleu, mnn cneur,

/
Acileu, mon ezp6r2nce.

Pulsqu'l! ce ieiut zeivir le ioi,

36p»rON8 nou8 ä'enzemble."

lAus dem Gedicht: 1> Noi n intt bnttte wmbnur.)

Noch weniger entspricht die Romanze, welche die Ermordung des Herzogs von Gandia behandelt, der Forderung geschichtlicher Treue.

Alexander VI., spanischer Herkunft, hatte der Aufnahme jüdischer Flüchtlinge aus seinem Geburtslande — wahrscheinlich gegen klingenden Lohn — Vorschub geleistet. Mit der Anpassungsgabe, welche die

Vertriebenen überall bewiesen, nahmen sie teil an den Wirren der verruchten vatikanischen Hofhaltung, und der geheimnisvolle Tod des Papstfohns, in Versform gegossen, fand seinen Weg in die Heimat, in der die

Scheiterhaufen noch rauchten.

Der historische Vorgang ist folgender: Der Herzog von Gandia war nach einem nächtlichen Fest bei seiner Mutter spurlos verschwunden. Drei Tage darauf fischte man seine Leiche aus dem Tiber. Niemand in Rom
bezweifelte, daß Cesare Vorgia den ihm unbequemen Bruder um die Ecke gebracht.

In der Primavera, auch unter den traditionell jüdischen Romanzen, finden sich zwei Versionen dieser romantischen Geschichte, bei Gil sogar deren 5. Jch trachte davon die erste — Nr. IV — wiederzugeben. Daß darin

der Tiber mit dem Meer verwechselt wird, hat nach der Volksausfassung nichts zu sagen:

Stand ein Fischer mit der Angel

Einst in sternenloser Nacht

Still am Meere. Nahn drei Männer

Hoch zu Rotz in Rittertracht.

Aus der Wolke grauen Staubes

Löst sich bald ein böser Spuk,

Einen schwarzen schweren Körper

Jemand an die Küste trug,

Warf ihn in des Meeres Wellen,

Und die Fische, aufgeweckt,

Haben in dem Menschenkörper

Eines Königs Sohn entdeckt.

Funkelt ihm ein Ring am Finger,

Der wohl hundert reich gemacht,
,

'Hundert Städte wog sein Mantel

Auf in seiner Purpurpracht.

„Sohn des Königs, sprich und sage,

Wo kommst Du des Wegs daher?"

„Bringst Du lebend mich zum Vater,

Bleibt Dir nie der Beutel leer,'

Bringst Du tot mich, auserstehen

Werde ich im Vaterhaus ..."

Als er diese Worte sagteA

War auch die Romanze aus.



Marie von »unlen:

Vriefe aU5 OltalieN. »n ihre Seich«itter gerichtet.

Familienbriefe müssen mit anspruchslosem Maß bemessen werden. Nahe Verwandte wünschen sich keineswegs geschichtlich-volkswirtschaftliche Belehrungen, abgetönte Stimmungsbilder und weise Gedanken, So

etwas lesen sie lieber in Büchern nach, ihnen liegt an den persönlichen Erlebnissen. Mehr suche man nicht auf diesen Seiten.

An Bord des Kleist N. D. L. 25. Februar 191 1 . Calabrische Küste. Jhr Lieben; der Reiseanfang war schlimm. Jn den letzten Berliner Tagen bekam ich durch das Herrensitz-Reiten im zugigen Tattersall, verbunden mit

dein Packen, die akutesten Kreuzschmerzen. Als 24 Stunden vor Abgang des Zuges die Koffer abgeholt worden waren, klappte ich zusammen, lag auf dem Sofa, konnte kein Glied rühren und frug mich, wie in aller Welt

ich trotz des Schlafwagens das Geschüttele, Tag und Nacht, bis Genua aushalten würde. Senz kam, erklärte es für Hexenschuß, verschrieb mir allerhand, versicherte, es würde sich geben, und es gab sich. Der zweite Schlag

erfolgte in Genua. Als ich dort ankam, fehlte sämtliches Gepäck (5 Stück, 132 Kilo, 68 M. Überfracht). An der Grenze behauptete der Capo di dogana, meine Sachen sollten nicht hier, sondern als intransito colli in Genua

untersucht werden. Dies war das Ergebnis. Jch war gänzlich auseinander, gebrochen, es war nicht auszudenken, aber der Portier vom Hotel Savoy hielt mich aufrecht. Auch als die Sachen mit dem folgenden Zug nicht

eintrafen, versicherte er, in einem fort geschehe dies und morgens vor Abgang des Dampfers wären die Koffer zur Stelle. Jch schlief nur so einigermaßen; morgens war nichts angekommen, auch nicht nach dem Frühstück.

Dann aber — o unaussprechliche Wonne — Meldete sie mir ein Liftjunge, ich lief nach dem Bahnhof, sah sie mit eigenen Augen, gelangte zeitig mit allenAversehen auf den „Kleist". (Bessere Menschen, die auf sich

halten, gebrauchen das richtige Geschlechtswort).

Da der sibirische Bahnverkehr wegen der Pest aufgehört hat, ist der Dampfer überfüllt und ein weibliches Wesen sollte meine Kajüte mit mir teilen. Jch zeigte dem Kapitän und dem noch mächtigeren Obersteward

meinen Empfehlungsbrief an den Norddeutschen Lloyd, er wirkte, die Dame wurde ausquartiert. Bescheidenheit wäre hier unangebracht. Jch packte alles aus, lag dann auf dem Bettstuhl, wunschlos glücklich, unsäglich

dankbar nach der Unruhe, nach den Vorbereitungen nun an nichts denken zu müssen, ohne mein Zutun, von selbst bis Vokohama befördert zu werden.

Jch sitze rechts vom Kapitän, dank dem schönen Empfehlungsbrief; gegenüber eine ganz liebenswürdige englisch-dänische Familie. An Deck ist man noch ziemlich zurückhaltend, betrachtet sich gegenseitig; bekanntlich

mißfallen einem Mitreifende zuerst, schließlich mag man eine ganze Menge recht gern, so, wird es wohl hier auch der Fall sein. Es war wundervoll, auf dem Deckstuhl sitzend in lauer Luft an der Riviera vorbeizugleiten;

Perlmutterluft. Unheimlich wirkte die Meeresenge von Messina. Wir fuhren gar nicht nahe vorüber, doch war gleich etwas Fremdes, Totes erkenntlich, und allmählich unterschied man Trümmerhaufen, verödete Häuser.

Kleist, Rotes Meer, 22. März 1911.

Im Mittelländischen Meer gerieten wir in eine Dünung, das Schiff tanzte so etwas und bei Tisch gähnten verschiedene Lücken. Zu meiner Genugtuung ging es mir gut, wie sonst, turnte ich im Turnsal, schrieb Briefe, las.

Obgleich Herr von Mohl freundlicherweise mir einen Herrn vom Konsulat herschickte, der Kawaß zur Verfügung gestellt wurde, reizte mich Port Said absolut nicht und ich blieb an Bord, besah mir vom Reeling aus die

Menschheit. Ein dunkler gutgewachsener Kohlenkuli tauchte eine Blechbüchse in ein schmutziges Wassergefäh, trank befriedigt, daraufhin hätte unsereins umgehend Typhus bekommen. Hübsche Farben: grünblaue Boote,

im einen angehäuft silbern glitzernde Fische, daneben goldgelbe Orangenmassen.

Die andern Reisenden kehrten zurück, hatten nichts Anziehendes gesehen. Läden, Cabarette, neunüchterne Gebäude; einigen der Herren war die Frechheit des Lasters aufgefallen.

Jetzt durchfuhren wir den Menzalesee, am ägyptischen Ufer hier und da Frühlingsgrün und rosa blühende Mandelbäume, darunter schwarzbraune Ziegen und Zicken. Auf der arabischen Seite trostlose, dunkelfeuchte

Sandstreifen. Überraschend schmal ist die eigentliche Kanalrinne 170000 Frks. kostet unsere Durchfahrt), nur eben kann ein Schiff an uns vorbei. — Als ich morgens aufwachte, lag die gelbe Wüste handgreiflich dicht vor

mir, auf dem Dünenrand stand unbeweglich monumental ein Kamel. Später schien die Sonne spuckhaft weiß durch den Dunst auf schattenhafte Umrisse der Palmen.

Uralter Boden, anregend die Übergangsstelle der uralten Pilgerstraße nach Mekka! Heute früh sah ich aus meiner Luke hellblaue, tiefzerNüftete Bergzüge, die Ausläufer der Sinaihalbinsel. Blaß zog sich die

geschwungene ägyptische Küste entlang. Einige ausgemergelte, kahle, grell beschienene Jnseln, dunkelblaues Meer mit Schaumbrechern, phantastisch der Sonnenuntergang hinter den ägyptischen Bergen; über der

mattoliv-ounstigen Kette eine zitronenfarbige Luft, in dieser schwebt die Mondsichel und Venus.

Rotes Meer, 3. März.

So frisch hat sich keiner das Rote Meer gedacht. Jch trage einen warmen weißen Wollrock und weiße Strickjacke. Gestern war Ball an Bord, bis 1 1 hat man getanzt; es ging gemütlich demokratisch zu, ohne Handschuhe.

Dies erinnerte mich denn doch etwas an einen Unteroffizierball, aber niemand schien sich daran zu stören.

Waldemar und Hildegard werden wissen, was dazu gehört, wenn eine Bordliebelei allseitig auffällt. Diese ist aber danach; „sie" ist Braut, in Singapor trifft sie ihren Bräutigam, „er" ist mit allen Hunden gehetzt, so gibt

ihm wohl gerade diese Verlobung eine beruhigende Sicherheit. Alle Welt kennt sich bereits recht ergiebig, spielt Deckspiele, flirtet, schwatzt und wettet. Heute wurde auf die Stunde, in der wir der „Arabia" begegnen

würden, gewettet, unser Kronprinz ist nämlich an Bord. Aber es dunkelte schon, als die Lichter der Arabia auftauchten und in der Ferne vorbeizogen' darüber stand der Große Bär, anscheinend vor Aufregung erstarrt, auf

seinem Schwanz.

Aden, 5. März.

Es ist Sonntag' Frühmorgens wird ein Choral gespielt, sonst würde man die Tatsache nicht merken, extra viel kann es zu den Mahlzeiten nicht geben, es ist ohnehin ein Übermaß. Turnen, dringend geboten. Den ganzen

Tag über kam gestern kein Land in Sicht, daß das Note Meer so unübersehbar groß sei, hatte ich, der Karte nach, nie vermutet. Es wurde sommerlich, man holte den Tropenapparat heraus, Offiziere, Bedienung erschienen

schneeweiß, auch die Meisten von uns. Die Luftfächer schwirren, und um 1 1 Uhr vormittags gibt es statt der Bouillon geeiste Limonade und zum Nachmittagstee noch obendrein Eis.

In der Dunkelheit erreichten wir Aden. Araber und Neger wimmelten plötzlich umher, dazwischen unsere jungen Deutschen in Frackjacke und Lackschuhen, wir Damen in unseren hellen seidenen Kleidern. Es wurde viel

gekauft, die harmlosen Männerseelen erlagen den billigsten Celluloid-Schildpattstraußenfächern und zeigten sie uns stolz. Wir wollten ihnen das Herz nicht schwer machen, ihre beschenkten Angehörigen werden süßsauer

lächeln. Fabelhaft wirkten katzenartig heraufkletternde dunkelnackte Gestalten, mit ihren schwarz gekräuselten abstehenden Mähnen.

Indischer Ozean, 1 1 . März.

Morgen sind wir in Colombo, der erste Teil der Fahrt ist erledigt, mehrere verlassen das Schiff. So war heute Kapitänstafel — bunte Laternen, Flaggenschmuck, Reden und Rührung. Der Indische Ozean, wo es nichts zu

sehen gibt, wird zu der Sportwoche verwendet, die nach Tsingtau fahrenden deutschen Beamten und Offiziere beteiligten sich „grundsätzlich" nicht, glücklicherweise um so mehr die andern Deutschen, der eine Preisrichter,

General Raffalski, der nach Iapan reisende Referendar v. Otto und alle jungen Kaufleute. Diese kennen eben den richtigen Ton, die Tsingtauer kennen ihn noch nicht und stoßen daher an. Auf jedem Deck wird getanzt,

jetzt haben die „Erstklassigen" angefangen, zum Ball der 1 1 . Klasse herunterzugehen, so tanzt die nett und korrekt wirkende Iungfer der schwedischen Frau Wikander gleichzeitig mit der englischen Botschaftertochter und

unseren übrigen jungen Damen. Am meisten Schwung haben die Bälle der III. Klasse. Da wird im Chor gesungen, da tanzen die Matrosen untereinander und eine vielleicht nicht ganz einwanosfreie Nürnbergerin ergeht

sich in verwegenen Apachenfiguren.

Die feingebildete schwedische Generalkonsulin Wikander, mit der ich besonders gern verkehre, ist überzeugte Theosophin, so auch Sir Hartlev Williams, ein Richter aus Australien, der in London lebt. Mit diesen' und

dem gescheiten natürlichen Referendar v. Otto unterhalte ich mich vor allem und gönne mir den Luxus einer gewissen Verkehrsauswahl, der auch zum Lesen Zeit läßt. Auf diefe Art wird man natürlich nicht „allseitig

beliebt", aber sonst wäre das ewige Gequassels tatsächlich nicht auszuhalten. Ich überhörte, wie der eine Holländer sagte, „nein, ich lese nie an Bord, ich spreche nur." Das tut er unentwegt, sein Gespräch ist danach.

Morgen geht der Brief ab, alles Herzliche Eure

Marie Bunsen.

16. März, kurz vor Penang.

Liebe Familie! Sehr anregend war der Colombo-Tag. Fast die ganze Gesellschaft fuhr nach Mount Lavigna, ich zog es vor, mich im Riksha in der Eingeborenenstadt in den Tempeln umzusehen. Überaus malerisch

wirkte die Singalesenmenschheit, ich weiß ja, es sind arifche Vettern, aber die Stimme meines Blutes regte sich nicht die Spur, diese aalglatten, geschmeidigen Männer, ihr mit vorstehendem Kamm aufgestecktes,

feuchtglänzendes Haar kam mir durchaus exotisch vor. Auch die fchlangenhaften Bäume mit ihren hängenden Luftwurzeln, sie haben keine kernige Linie, wirken schlaff trotz ihrer Größe; bezaubernd jedoch einige mit

großen leuchtenden Blüten bedeckte. Vor den Buddhareliefs des Buddhatempels dufteten auf den Altären weiße Jasmivblüten, gelbgewandete, unangenehm aussehende Priester schlichen mit Rollen in der Hand vorbei. Jm
Hindutempel durfte ich die Schwelle nicht übertreten, drinnen im Dunkeln erscholl erregende Cymbeln- und Paukenmusik, einige Lichter funkelten, einige helle Gestalten schritten mit betenden Händen vorbei.

Es war erst V2I0, aber erschlaffend heiß-, in den Eordon Caldens stieg ich aus der Riksha, trotz dünnem weißen Kleid und dunkelviolettem Schirm schlich ich nur langsam an den Tuberosen, Oleandern und Hybisken

vorbei, saß lange an der seebrisendurchwehten Landungshalle und freute mich an den Menschen und Booten. Ringsum ein Gewirr und doch friedlich beruhigend nach dem ewigen Freudengequietsch der Vergnügten oder

nur Vergnügttuenden an Bord. (Dampferleben ist, nachdem das beseligende Ruhegefühl der ersten Tage vorüber ist, nicht mein Fall).

Dann fuhr der Kleist weiter. Es wurde heiß und heißer, wir nähern uns dem Äquator. Sehr anziehend sind zahllose Ozeaninseln mit tropischem Urwald, kein Mensch auf ihnen zu sehen. Phantastisch, nach Malakka zu,

die einheimischen bemalten Fischerboote mit den Auslegern, dm schmetterlingsartigen Segeln.

Singapor, 17. März.

Penang war ein Traum. Ich nahm mir sofort ein Riksha und fuhr davon; bei meiner ersten Erfahrungen Colombo war es mir gräßlich, so Menschenunwürdiges vom Rikshaläufer zu verlangen und ich bezahlte ihm

fürstlich. Jetzt bin ich bereits abgestumpft und finde es ganz natürlich, daß ein Mitmensch triefend, laufend in der Glut mich zieht — sie drängen sich ja dazu.

Jch begegnete einer chinesischen Vollmondsprozession mit Bannern und Sänften, mit geschminkten, fächerwedelndcn niedlichen Chinesinnen auf blumengeschmückten Gestellen. Durch die Eingeborenenstadt hindurch

ging es nach einer Waldschlucht, die Straße war von blühenden Bäumen beschattet, die purpurnen duftenden Blüten lagen auf dem Boden, die samtweiche Luft war berauschend. Am Waldbergabhang lag der botanische

Garten, wiederum duftende Treibhausluft und Wunderblumen. Affen kletterten umher, Vögel sangen. In der balsamisch erfrischenden Dämmerung und Dunkelheit dann zurück. Die chinesischen Läden waren mit roten

Lampen erleuchtet, vor den Bungalos der Europäer saßen weißgekleidete Gestalten.

Hafen von Singapor.

Heute früh wurde um 6 Uhr als Wecksignal sinnig das Trompeterabschiedslied geblasen. Der schwatzfreudige Holländer, Mittelpunkt des allerlautesten Kreises, und noch viele andere fuhren von hier aus nach Batavia

weiter. Schon in Colombo hatte der Hofmacher der Braut sich gedrückt, in Singapor erschien dafür der Bräutigam,' ein sehr ordentlicher Mensch, er tat uns allen leid.

Interessant die malayischen Viertel, vorhistorisch wirkende Pfahlhütten. Wie in Penang werden die Malayen von den rührigen Chinesen an die Wand gedrückt, chinesische Großkaufleute erwerben sich anspruchsvolle

Bungalos im besten Europäergartenviertel. Im Museum packte Manches, an dem man zu Hause in ethnographischen Sammlungen stumpfsinnig vorbeigeht.

Heute Nacht kommen wir durch die Paracels-Inseln. Wie der Kapitän sie mir beschrieb, „findet man das richtige Loch, kommt man ganz schön durch." Ich frug, ob keine Leuchtfeuer da wären. „Nein, aber am Tag sieht

man all die Wracks, die auf den Korallenriffs stecken."

28. März.

Hongkong ist einfach verblüffend. Nicht nur die Lage am Felsenberg inmitten all der Inseln, sondern auch durch ihren angemessen prächtigen Palaststil. Mit hellen Bogenhallen, Balustradendächern ziehen sich die

Bauten den Abhang hinauf A ähnlich denke ich mir in spätklassischer Zeit die großen Handelsemporen, etwa Alexandrien oder Marsilia. Eigenartig, stimmungsvoll war die „Happn Valley", das Kirchhofs:al, nach dem ich

in einer Niksha fuhr. Dort liegen nebeneinander die Friedhöfe aller Religionen,' besonders anziehend wirkte der auf beste alte Überlieferung zurückgehende Blumenschmuck der Parsen, die Krone war jedoch der

gartenähnliche englische Teil. Blumen, Schmetterlinge, Vögel, ringsumher Waldberge, eine bezaubernde letzte Stätte.

Dann kam ein Wettersturz, man zog an, was man nur hatte, und fror. Gestern langten wir in Schanghai an. Die alte Chinesenstüdt war unglaublich fesselnd, ich war geradezu weg. So über die Schönheiten einiger Läden

mit breiten Schnitzereien und geschwungenen Dächern, so die Kultur eines vornehmen Mandarinenteehauses. Im übrigen wünsche ich Schanghai nie wieder zu sehen, eine europäisch nüchterne Stadt am breiten flachen

Fluß. Oder Ladungsbetrieb, die Umgegend etwa an Zehlendorf-Mitte erinnernd. Zu meiner Freude sind die Stuebels') eingestiegen, fahren bis Kobe,' natürlich kann er viel über China erzählen. Alles Gute — herzlichst

EureM. B.

') Unser früherer Kolonialsekretiir und Gesandter in Christiania mit seiner Schwester, Japanische Küste, 30. März.



Liebe Familie! Geradezu atemberaubend schön wirkte die Ankunft in Japan. Als ich früh morgens an Deck kam, erhoben sich Berge aus rosa dunstigen Nebeln über der spiegelglatten Bucht. Dann erschienen

verschwommene Felsenvorsprünge, Kiefern, blühende Kirschbäume, Jnseln. In Nagasaki angekommen, schlenderte ich langsam durch die unberührten alten Viertel, kam auf das Monumentaltor eines hochgelegenen

Tempels' Japanerinnen in blau und braunen Gewändern stiegen die Steinstufen hinauf, oben war ein Gewirr von rosa blühenden Kirschbäumen, dahinter das Tiefgrün des Tempelhains. Jm Tempelinnern sangen Priester ihre

Litaneien, Chorknaben schüttelten ihre Schellen, irgendwo wurde eine Pauke geschlagen. Jn der Nähe führte ein glycinienberankter Gang zu einem Teehaus, die Musme (Mädchen) geruhte lächelnd meine Bestellung: Tsha

to kwashi (Tee und Kuchen) zu verstehen. Schritt auf Schritt sah ich Bilder' ja auch nur um diesen einen Tag hat sich die Reise nach Japan belohnt.

Dann an der Küste entlang und durch das Binnenmeer. Gut geschwungene Küstenlinien, malerische Boote, Landzungen, Jnseln, sonniger Dunst — es ist berückend schön. Unser Tisch ist mit Pfirsich- und

Quittenblütenzweigen geschmückt.

2. April.

Vorgestern waren wir in Kobe, der erste Eindruck, wie wohl der jeder heutigen japanischen Stadt ist schlimm, jenseits der europäischen Stillosigkeit kommt man jedoch auf Unberührtes, Erfreuliches. Die vielen Tempel

sind interessant und mannigfaltig, es verblüfft mich jedoch fast noch mehr der architektonische Reiz des üblichen japanischen Hauses; in Reisebeschreibungen werden immer nur die Monumentalbauten erwähnt, an dieser

erstaunlichen Alltagskultur geht man vorüber.

Der Stolz Japans ist das neue Torii-Hotel' korrekteste englische „Jacobean style", eine „hall", Täfelungen, Klubsessel, Gainsboroughs an den Wänden. Hier frühstückte ich, alles war vortrefflich, aber mir schauderte.

Umso entzückender das Teehaus am Wasserfall Nunoboki, einem beliebten volkstümlichen Ausflugsort. Unglaublich geschickt waren die schlichten, blumengeschmllckten Galeriehäuschen der Landschaft angegliedert.

Dort saßen Familien, Greise und Wickelkinder, harmlos heiter freuten sie sich an der Baumblüte, an der berückenden Aussicht.

Frühmorgens zeigte sich wie eine hellblaue Vision der Fudshi über den Wolken.

Dies ist nun der letzte Morgen; es wird gepackt und alle Welt berechnet sorgenschwer mit Bleistift und Papier die Trinkgelder (meine Zusammenstellung anbetracht der mir trotz Überfüllung eingeräumten Kajüte M.

185.—). Abends war Kapitänstafel. Viel Champagner, viele Gesundheiten, eine gehobene, leicht gerührte Stimmung. Jeder sprach die Hoffnung aus, jeden mal bei sich zu Hause begrüßen zu dürfen. Über 5 Wochen bin ich

an Bord gewesen, nach Ansicht der Bewanderten war die Gesellschaft eine ungewöhnlich gute, trotzdem waren die vielen Tage, an denen man nur Luft, Wasser und die Mitreisenden sah, recht lang. Jm Grunde hat mir

niemand so viel Jnteressantes erzählt als der Kapitän — von Duellen und Dramen an Bord, von chinesischen Kulis, ihrer Ethik und ihrer Schläue, von Hafenerlebnissen, von den Erfahrungen mit den verschiedenen

ausländischen Fahrgästen. Er zieht bei weitem die Engländer vor, weniger angenehm und zuverlässig seien die Holländer, erst nach mehreren Reisen hätten deutsche Beamte ihre anfängliche Steifheit und Anmaßung
abgeschlissen. Es war recht erfreulich, von den vielen Ausländern zu hören, w eshalb sie die deutschen Schiffe bevorzugen, was sie an der P. O., an der Messaggeries alles auszusetzen haben. Erstaunlich finde ich immer

die wähl- und kritiklose Anbrüderung fast aller Reisenden (dabei waren wir über 90 in der I. Klasse), Trotzdem gab es recht bemerkbare Unterschiede! Gute Ablösung brachte der zweite Teil der Reise, so eine Leuchte des

Esotherischen Buddhismus, Dr. Dahlke; Frau Wikander und Sir Hartley Williams schwelgten andächtig in weihevollem Gespräch, wenn sie vorübergingen erklangen die Worte „Kharma, kaloa", Jnkarnation. Zwei

angenehme feingebildete Herren Haniels hatten als Zoologen und Geologen eine eigene Expedition nach einer der malayischen Jnseln unternommen, liebenswürdig war Frau von Wartenberg, die nach Japan reiste, da ihr

Mann als hoher Offizier viel mit Japanern zu tun gehabt hatte, auch eine Schwedin, Fräulein von Plate, auch zwei österreichische Grafen Wilczek und Hoyas. Neben mir faß der joviale General von Dufaix (Generalstäbler).

Vor 23 Jahren war er den japanischen Offizieren beigegeben worden, jetzt hatte sein besonderer Freund, der Feldmarschall Nogi, ihn auf das Dringlichste und Herzlichste eingeladen. Er war einer der Wenigen, die sich wie

Herr von Otto und ich auf Japan vorbereiteten, brav japanische Worte lernten. Von der weitaus großen Mehrheit wurden diese langen Dampferwochen nur zum Übermaß an Essen und Schlafen, zum Flirt, zum Skatspielen,

zum Bridge benutzt. Daß man von „Weltreisenden" mit einer gewissen Hochachtung spricht, muß auf Unkenntnis beruhen.

Ihr Lieben — glücklicherweise hatte ich mir ausgedacht, mit einem kleinen ländlichen Küstenort anzufangen, statt gleich nach Tokio zu reisen, glücklicherweise, die Eindrücke wären sonst niederschmetternd gewesen.

So verlebte ichinKamakura eine gradezu bezaubernde Woche. Erst kam aber Yokohama. Beim Zollamt zeigte ich Baron Chindas Empfehlungsbrief und kam glatt durch! es stellte mich gleich ein kleiner japanischer,

englisch sprechender Journalist, der mich in aller Form interviewte. Ich weigerte die gewünschte Autobiographie, brachte ihn auf japanische Kunst, worauf er meine Ansichten und meine Quellen erforschte. Es war sehr

possierlich. Dann erging ich mich in Tempeln und in den, auch im sonst reizlosen vereuropäerten Hafenort echt gebliebenen Straßen, um dann die Eisenbahn nach Kamakura zu nehmen. Abhänge und wohlbebaute Täler,

Dörfer mit grauen Strohdächern, Frühlingsgrün, blühende Bäume, es war friedlich und hübsch, und die Einsamkeit nach dem fünfwöchentlichen Zusammenleben tat gut. Jn Kamakura ein netter Gasthof (Kaihin in Hotel)

halbeuropäisch, halbjapanisch. Der Besitzer, ehemals Diener in einer europäischen Familie, bei denen neben anderen

ure M. B.

Tokio, Hotel Jmperial, IS. April.

jungen Diplomaten Moritz viel verkehrte, frug mich gleich nach diesem und behandelte mich daraufhin besonders gut. Von der bedeckten Veranda meines behaglichen Zimmers sah ich auf das Meer, auf das bewaldete

Ufer. Trotzdem es goß, war ich überglücklich.

Jeden Tag machte ich allein oder mit einem kleinen Führer die schönsten Spaziergänge und Ausflüge, lebte mich in aller Ruhe in das Wesen der Landschaft, der Häuser, der Tempel, des Volkslebens ein. Unvergeßlich

der gewaltige bronzene Buddha von blühenden Kirschen und phantastischen alten Kiefern umgeben; vor ihm verbeugen sich die Besucher, lassen eine Münze fallen, murmeln ihre Gebete, Europäer waren fast nie zu sehen.

Auf das lebhafteste interessierten mich die Gärten, viele wohlhabende Japaner haben hier ihre Landsitze, aber auch die der kleinen Leute sind überaus reizvoll. Jch kam auf friedliche poetische Fischerdörfer mit

Sampangbooten und Netzen am Strand. Eine waldreiche Hügelgegend, oft wachsen Jrisblüten auf den grauen Strohdächern, aus so ein Taldorf von der Höhe heruntersehend, wirkt es wie ein Blumenbeet. Überaus

stimmungsvoll verlief der Tag der heiligen JnselEnofhima. Jrgend ein Fest wurde gefeiert, vor einer dichten Menge spielte man auf einer Terrasse unter alten Bäumen Theater. Genau so ist es im Mittelalter bei uns

zugegangen, sowohl Legenden als Possen, die primitivsten Bühnenverhältnisse. Ich war der einzige Europäer, stand mitten im Gewühl, alle Welt war freundlich und höflich, auch in der Götterhöhle, zu der man auf

unterirdischen Gängen gelangte, Ein tief in die Felseninsel hineinragender Meeresspalt, mit Fackeln beleuchet, uralte Götterbilder und Altäre, seit unvordenklichen Zeiten hat man sie hier verehrt.

Als ich eines Morgens mit dem Führer aufbrach, um nach einem berühmt schönen Küstenort Kalayama zu wandern, bat ein Japaner, wie ich hörte, Besitzer einer der größten Tokioer Zeitungen, durch Vermittlung des

Führers um Erlaubnis, mich zu begleiten. Da er kein Wort englisch sprach, sah ich den Zweck nicht recht ein, das war aber seine Sache. Von Zeit zu Zeit knickte er in tiefster Verbeugung zusammen, schlürfte (die Luft

schlürfend einzuziehen ist eine verfeinerte Höslichkeitsbezeugung) und bestellte mir seine Genugtuung, meine Bekanntschaft zu machen, seine Trauer, sich nicht mit mir verständigen zu können. Darauf ließ ich denn die

schönsten gedrechselten Antworten ausrichten. Als wir durch ein Tal kamen — es war eine anziehende Frühlingslandschaft, der Uguiso (die japanische Nachtigall) sang — kam ihm der Gedanke, mir eines der großen, 600

Jahre alten Bauerngehöfte zu zeigen. Es waren landesübliche Bauten, aber ungewohnt stattlich; ummauerte Wohnhäuser, Ställe und Schuppen, Gemüse- und Blumengarten, Topfpflanzen und Bergkiefern im Hof,

dazwischen gackernde Hühner. Der Bauer in Landarbeitertracht, ein famos kräftiger Mensch, zuvorkommend, mit Selbstbewußtsein; eigentlich war es genau unser bester Bauerntvp aus Westfalen oder Tirol. Dann aber kam
etwas Unerwartetes. Er stand auf, um den „Schatz des Hauses" zu zeigen, und dieser war ein überaus schlichtes, gebranntes, verglastes, graues Tongefäß mit gerieftem Rand, beste klassische Zeit des 17. Jahrhunderts, nach

nichts aussehend A er kannte den Wert! Er hatte uns in sein Wohnzimmer gebeten, alles war tadellos sauber, in der Nische stand ein blühender Zweig vor der Tokonomo-Ninha, wir saßen auf hellblau und grau gemusterten

seidenen Kissen. Mir wurde ein Kirschblütenzweig gereicht, dann brachte die Magd Tee und getrocknete Mispeln auf reizendem Porzellan mit geschmackvollster Nettigkeit ausgetischt. Durch einen glücklichen Zufall hatte

ich deutsche Ansichtskarten bei mir und konnte sie neben Zigaretten dem Hausherrn anbieten. Wir verabschiedeten uns mit gegenseitigen freundlichen Worten, Diener und Dienerin verneigten sich tief und ebenso tief

wurde vom Zeitungsherrn und meinem Führer ihr Gruß erwidert.

Auch in Kanoyama hatte der Herr einen guten Einfall, schlug vor, auf einem Sampang-Boot nach dem Grab des Voshidsane überzusetzen. Dies ist einer der Nationalhelden, unendlich oft wird er in Holzschnitten und

Lackarbeiten dargestellt. Ein schlichtes verwittertes Heiligtum, nie kommt ein Fremder her, infolgedessen strömte die Bevölkerung zusammen, da blaue Augen ihnen absonderlich schauerlich vorkommen, starrten sie mich

halberschrocken an. Vor dem Grabmal verrichtete der Zeitungsherr seine Andacht. Dann umschifften wir im Sampang die bezaubernde Küste' durchsichtiges Wasser, Klippen und Kiefern und Felsenabstürze, um dann vom
Fukamahafen aus mit der Eisenbahn zurückzukehren.

Tag für Tag brachte Schönes, von Hoksai- und Hiroshigebildern umgeben, hätte ich Monate hier zubringen können. Aber schon im Dezember hatte ich von Berlin aus mir das Zimmer im Imperialhotel zum 10. April

bestellt, und an diesem Tag traf ich dort ein.

Nüchtern und häßlich erschien mir alles, bei den großen Entfernungen war es herzlich langweilig, überall umherzufahren und Karten zu lassen. So liebenswürdig ich auch von der Botschaft, Graf Rex, Graf und Gräfin

Montgelas und Prinz Reuß, von der übrigen Gesellschaft aufgenommen worden bin, nach Kamakura fällt Tokio erheblich ab.

(Fortsetzung folgt.)

WirtschaftlicheRundschau. Bon AithurNeumann, Charlottenburg.

Schon oft habe ich an dieser Stelle darauf hingewiesen, wie überaus dürftig wir bis jetzt in volkswirtschaftlichem Sinne ge» schult sind. Dieser große Mangel muß gegenwärtig ganz besonders bitter empfunden werden,

wo man steht, wie in mehr oder minder geschickter Ausmachung — vielfach in einer „wissenschaftlichen" Verkleidung — ganz abstrakte Sonderinteressen vertreten werden. Wer erinnert sich nicht daran, wie zu

Jahresbeginn immer wieder die Preissteigerungen mit dem Rückgang der Valuta begründet wurden: die Valuta war an allem schuld. letzt, wo die Währung eine Besseruug zeigt, klagt man über den mo» mentan stetig

zunehmenden Kurs der deut« sehen Mark. Am meisten geht die bewußt irreführende Propaganda von Kreisen aus, denen aus parteipolitischen Erwägungen heraus eine auch nur geringfügige Besserung des deutschen

Wirtschaftslebens ein Dorn im Auge ist. Es muß festgestellt werden, daß gerade ganz besonders kapitalkräftige Kreise und Persönlichkeiten ihren ganzen Einfluß aufbieten, die öffentlichkeit ihren Interessen dienstbar zu

machen. — „Der Käufer streikt", heißt es jetzt in der Geschäftswelt. Eigentlich könnte man einer organisierten und zielbewußten Konsumen» tenschaft ein Streikrecht nicht absprechen, doch zu genau wissen wir ja, daß die

breite Masse der Konsumenten eine Lammsgeduld hat, die sich vieles bieten läßt. Die Absatz» Stockung ist zwar für die meisten Gewerbetreibenden so plötzlich gekommen, wie vielfach die Streiks einzusetzen pflegen.

Deshalb spricht man wohl auch vom Streik der Käufer. Kurz beleuchtet sind die Zusammenhänge hier folgende: Die Aufwärtsentwicklung der deutschen Valuta läßt in den kapitalkräftigenKonsumentenkreisen die

Auffassung aufkommen, daß eine Verbilligung des allgemeinen Preisniveaus erfolgen muß, weshalb die Bedarfsdeckung auf das notwendigste Maß beschränkt wird. Der größere Teil der Bevölkerung dagegen ist jetzt

allgemein an der Grenze seiner Kaufkraft angelangt und schaltet somit gegen den eigenen Willen aus dem nicht unbedingt notwendigen Konsum aus; sonst aber glaubt man auch hier, daß nun die Wende unbedingt kommen
müßte. Nun ist es klar, daß die Auswärtsoeiuegung der Valuta einen allgemeine,» Eindruck auf die Preisbewegung noch nicht gemacht hat, da einmal der Gang des Produktionsprozesses nicht zu beschleunigen ist und aber

auch

die Produzenten vorerst an den hohen und höchsten Preisen festzuhalten versuchen. Nimmt nun die Aufbesserung der Valuta keinen weiteren Fortgang, so ist unverkennbar, daß zunächst die Produzenten den Erfolg

ihrerPolitik davontragen. Abermals wird dann ein Auskaufen aller Waren einsetzen, von den Kreisen, die die Mittel dazu haben. Iedoch ist dieses Moment weniger anzunehmen. Es ist nun einmal Tatsache, dag der weitaus

größere Teil der Bevölkerung sich nur mit größter Mühe einigermaßen existenzfähig erhält. Vor allem haben nunmehr auch die Lohnsteigerungen so ziemlich ihre Grenze erreicht, besonders aus dem Grunde, weil infolge

Arbeitsminderung das Arbeitslosenheer weiter anschwillt, also die Nachfrage eine erneuteVerstärkung bekommt. Dem allgemeinen Konsum müssen somit immer mehr Kräfte entzogen werden, weshalb eine abwartende

Politik der Produzenten höchstens wohl aufschiebende, aber keine aufhebende Wirkung haben würde. Geht es auf dem bisher gegangenen Wege weiter, dann muß es nun einmal auf diese Art zur Entladung kommen, wobei

auch Opfer unweigerlich auf der Strecke bleiben müssen. — Die Frage der öffentlichen Bewirtschaftung hat kürzlich eine Konferenz der Ernährungsminister der einzelnen Staaten beschäftigt. Neben allgemeinen

Preiserhöhungen wurde beschlossen, den Hafer wieder in die Zwangswirtschaft einzubeziehen, für die Kartoffelbewirtschaftung plant man das System der Lieferungsoerträge. Im allgemeinen soll auf die völlige Aufhebung

der Zwangswirtschaft hinge» arbeitet werden.

Für die Landwirtschaft war das überaus günstige Aprilwetter vou hohem Wert. Die Wintersaaten haben sich alle gut entwickelt, soweit sie nicht durch Auswinterung, Überschwemmung, Mäusefraß u. drgl. zu sehr

gelitten hatten. Besonders beim Weizen und der Gerste sind die Schäden am besten ausgeheilt. Der Roggen hat sich zwar auch erholt, doch hat er im allgemeinen den Unbilden des Winters nicht in dem Maße widerstanden

wie Weizen und Gerste. Recht erfreulich lauten die Nachrichten über die Futterpflanzung. Vielfach konnten schon Schnitte zur Grünsütterung gemacht werdend Gegen das Vorjahr sind die Getreidearten außerGerste noch

imRück» stände, ebenso auch Raps, dagegen die

utterpflanzen und Wiesen im Vorteil.

ofern die günstige Witterung weiter an» hält, kann mit einer fortschreitenden Besserung sämtlicher Fruchtarten gerechnet werden. Die Dungverhältnisse haben bisher



eine kleine Besserung erfahren, da jetzt mehr Kalkstickstoff bereit gehalten wird, doch kommt er für die Bestellung nunmehr zu spät, da er als Kopfdung keine Verwen» düng finden kann.

Über die Tätigkeit im Bergbau sagt ein Bericht vomRuhrkohlenmarkt vom Ende April: Die Förserungsverhältnisse sowohl als auch der Versand haben sich im Monat April gegenüber dem Vormonat, der unter den

Unruhen im Revier ganz besonders zu leiden hatte und einen Förderausfall von nahezu 3 Millionen 1 ergab, wieder etwas gebessert. Bei einigermaßen normaler Wagengestellung war es auch möglich, größere Mengen von

den Lagerbeständen zu nehmen, und damit die Versorgungs» Möglichkeiten zu stärken. Trotz der unruhigen Marzwochen war es möglich, im März einen Gesamtversand von 4,1 Millionen t zu erreichen, gegenüber 4,23

Millionen t im Februar. Der Mehrversand mußte zu einem erheblichen Teil von den Lagerbe« ständen genommen werden. Die Nachfrage nach Brennmaterial bleibt außerordentlich stark, da in Erwartung höherer Preise

der Hausbrandbednrf schon jetzt für den kommenden Winter eingedeckt wird.

Ende April ist der Selbstverwaltungskörper der E i se n in d ustri e konstituiert worden. Als erste Arbeit erhielt diese Organisation die Prüfung einer neuen Eisenpreiserhöhung. Bekanntlich hatte der Eisenwirtschaftsbund

die Preisforderungen der Eiscnindustriellen unter Vorbehalt genehmigt. Nie nun verlautet, hat die nachträgliche Prüfung der Produktionskosten ergeben, daß die neuen Preise das notwendige Maß überschritten haben.

Demnach müßten die Eisenpreise eine Ermäßigung erfahren. — Die Metallpreise sind weiter herabgegangen und haben im allgemeinen den Stand vom N, vember 1919 erreicht. — Die BewertUW der Aktien der Betriebe

der Eisen-, Metjl- und Maschinenindustrie zeigt fallend? 5'ndenz.

In der Lederindustrie machten sich bekanntlich die ersten Preissenkungen bemerkbar. Auch bei den letzten Häuteverkaufen wie z. B. Mitte Mai in Leipzig mußten beträchtliche Preisnachlässe vorgenommen werden. Aus

Westdeutschland verlauten Berichte über angedrohte Betriebsstillegungen in der Schuhindustrie, da seit längerer Zeit die Fabriken bereits ohne Aufträge sind. Verschiedentlich ist es schon zu Arbeitcrentlassungen

gekommen.

Den Geldmarkt beschäftigt noch immer die Frage der Beschlagnahme der Auslandseffektln. Die Regierung hat nunmehr nach zahlreichen Besprechungen genauere Richtlinien herausgegeben. In erster

GeschichtlicheRundschau XVII. Von Dl. jul. Kurt Ed. Imberg.

Ein Volksbuch im wahrsten Sinne des Wortes sollten die Erinnerungen des Generalfeldmarschalls von Hindenbnrg sein, bezw. werden, die unter dem schlichten Titel „Aus meinem Leben" im Verlage von S. Hirzel in

Leipzig erschienen sind. Welch eine Einfachheit, Treue und Gottergebenheit spricht aus jeder Seite dieses Buches, dessen Verfasser 47, Iahre lang in schwerster Zeit der Nationalheros unseres Volkes gewesen ist und —
gottlob — auch heute noch der Held eines großen Teiles des deutschen Volkes ist, dem die trostlose Zeit seit den Nvocmbertagen 1918 noch nicht alles Verständnis für Dankbarkeit und Anerkennung von Verdienst und

Wahrheit genommen hat. Selbst der Gegner hat dem Führer der deutschen Heere die Anerkennung nicht versagen können, die ihm im vollsten Maße gebührt, ihm, der es verstanden hat, oft unter den schwierigsten

Umständen das deutsche Heer vin Sieg zn Sieg zu führen, die Landesfeinde von den Grenzen des deutschen Reiches fernzuhalten, bis schließlich innerpolitische widrige Zustände ihm diese Waffe aus derHand nahmen.

Den ersten Teil, der nur wenige Seiten der Erinnerungen füllt, bildet eine kurze Selbstbiographie des Generalfeldmarschalls bis zum Weltkriege. Wir sehen ihn hier in treuer Pflichterfüllung als Soldat in Kriegs» und

Friedenszeiten, von jeher ein tüchtiger und befähigter Offizier. Der Ausbruch des Weltkrieges findet ihn als Kommandierenden General a. D. in Hannover lebend. Nur wenige Wocheu nach Kriegsbeginn ruft ihn das

Vertrauen seines Kaisers an die Spitze der Truppen nach dem Osten des Reiches, wo starke russische Streitkräfte in Ostpreußen sengend und plündernd die schwachen deutschen Streitkräfte immer mehrzurückdrängen. Mit

seinem ihm beigegebenen Generalstabschef Ludeirdorff eilt er an die bedrängteFront und wenige Tage später erfährt die Welt seinen ersten vernichtenden Schlag gegen die Russen bei Tannenberg. In kurzen,

außerordentlich klaren Zügen schildert nun Hindenburg seine Kriegführung im Osten, auf die hier näher einzugehen mir uns versagen müssen, die Befreiung Ostpreußens, den Feldzug in Polen, der nach anfänglichem

Rückschläge infolge allzu groger zahlenmäßiger Unterlegenheit im Jahre 1915 zur Einnahme der westrussischen Festungen und der polnischen Hauptstadt führte, die vergeblichen Anstürme der russischen Massen gegen

die deutsche Ostfront. Dazwischen gibt er auch hier und da kurz seine Ansicht über die Allgemeinlagc, über die politischen und militärischen Aussichten dei deutschen Volkes, so z. B. über unser Verhältnis zur

Donaumonarchie und die Versäumnisse der deutschen Politik diesem Verbündeten gegenüber, die vor allem darin bestanden, daß wir nicht darauf drangen, daß Oesterreich-Ungarn alle seine Volks» Köfte für die

gemeinsame Verteidigung vorbereitete. Hat er dies doch selbst am meisten sowohl bei seinem Oberbefehl im Osten als später als Ches des Generalstabes bitter fühlen müssen, wie schwer sich dieses Versäumnis aus der

Friedenszeit in Stunden der Not rächte. Wenn er auch die Schwierigkeiten dieses unseres Verbündeten vollauf würdigt, so kann er doch nicht umhin, ihm hier und da Vorwürfe zu machen, die vollauf gerechtfertigt sind.

Sympathisch berührt auch hier der ruhige, feine, rein sachliche Ton. Auch über die Marneschlacht läßt sich der General» feldmarschall aus. Er glaubt nicht, „daß eine einzelne Ursache die Schuld an dem Scheitern unseres

großen,zweifellos richtigen Feldzugsplanes trägt, „sondern eine ganze Reihe ungünstiger Einwirkungen zu unseren Ungunsten entschied. „Mit aller Entschiedenheit möchte ich mich aber dahin aussprechen, daß dus

Scheitern unseres ersten Operations

planes im Westen zwar eine schwere Gefahr für uns brachte, daß dadurch aber keineswegs die Fortführung des Krieges für uns aussichtslos geworden war." Ein starkes, unerschütterliches Vertrauen auf das deutsche Heer

spricht aus allen seinen Worten, ein Vertrauen, das auch späterhin trotz aller Widerwärtigkeiten bis zuletzt unerschüttert geblieben ist. Wenn er auch den Endsieg nur in einem Siege an der Westfront sieht, so glaubte er

doch, daß zunächst eine schnelle Niederwerfung unseres östlichen Gegners das Gegebene gewesen wäre, nachdem einmal das schnelle, überraschende Niederringen der Feinde im Westen seit der Marneschlacht mißglückt

war. Im Gegensatz z« vielen Militärschriftstellern, die unter Hinweis auf das warnende Beispiel von 1812 eine völlige Niederzwingung Rußlands für unmöglich hielten, ist er für eine solche stets eingetreten, da es nur so

möglich war, die Hände im Osten frei zu bekommen zum Schlage gegen Westen, wo die Entscheidung ausgefochten werden mußte.

Ende August ISI6 trat Hindenburg an die Spitze der Obersten Heeresleitung. Bevor er in die Schilderung der Ereignisse eintritt, gibt er kurz seine Eindrücke wieder über die Heere unserer Verbündeten und ihre Führer,

mit denen er zusammenzuarbeiten hatte, und schildert er die politische und militärische Lage, in der er die Leitung der deutschen Heere übernahm. Scharf wendet er sich gegen die „Polenpolitik", bei der Deutschland im

Kielwasser der Donaumonarchie segelte, ja von dieser vollkommen ins Schlepptau genommen worden war. Von politischen Fragen hat er sich, wie er des weiteren ausführt, soviel als irgend möglich ferngehalten. „Weder

bei meiner Tätigkeit in den höheren Führerstellen des Ostens noch bei meiner Berufung in den Wirkungskreis als Chef des Generalstabe5 , d«s Feldheeres hatte ich das Bedürfnis und die Neigung, mich mehr als unbedingt

notwendig mit gegenwärtigen politischen Fragen zu beschäftigen." Andererseits hat er pflichtgemäß seine Anschauungen dort zur Geltung gebracht, wo die Bestrebungen ande>'er uns nach seiner Uederzeugung „auf eine

bedenkliche Bahn führten", und hat dort zur Tat getrieben, wo er „Tatenlosigkeit und Tatenunlust zu bemerken glaubte", und seine Ansicht mit aller Schärfe vertreten, „wenn die Kriegführung und die zukünftige

militärische Sicherheit meines Vaterlandes durch politische Maßnahmen berührt oder gar gefährdet wurden." Denn mit Recht führt Hindenburg im Anschluß daran aus, daß Politik und Kriegführung nicht ganz/scharf

voneinander zu trennen sind; „sie müssen sich im Kriege, in dem ihre Fäden tausend-» fach verschlungen sind, gegenseitig ununterbrochen ergänzen." Mit aller Entschiedenheit tritt er den von gewisser Seite ausgestreuten

Gerüchten entgegen, die Oberste Heeres» leitung sei gegen Beendigung des Krieges gewesen und habe sich allen Friedens» Möglichkeiten widersetzt. Er, Hindenburg, sei stets für einen Frieden gewesen, aller» dings nur

für einen ehrenvollen, wobei er — unserer Ansicht nach mit Recht — darauf hinweift, daß er dem Präsidenten Wilson in seinen angeblichen Friedens» bestrebunaen nie recht getraut habe.

Im weiteren Verlauf seiner Darstellung führt uns der Verfasser dann wieder auf das Schlachtfeld zurück und an der Hand des Meisters lernt der Leser die Ereignisse des Krieges kennen. In meisterhafter Weise versteht es

der Schlachtenlenker, die inneren und äußeren Zusammenhänge der militärischen Operationen in den beiden letzten Kriegsjahren dem geistigen Auge des Lesers vorzuführen, ihn vertraut zu machen mit den vielen Fragen,

die mitbestimmend gewesen sind bei den Entscheidungen, von denen der Außenstehende nur allzu wenig Ahnung hat. Ihm trat nur der Enderfolg entgegen, er sah nur das, was Positives dabei heraus kam, ohne einen

Einblick in die Werkstatt des geistigen Lenkers der gewaltigen Volksheere zu haben — «nd leider all u oft auch nur das richtige Verständnis für die Schwierigkeiten, mit denen diejenigen nach innen sowohl wie nach außen

zn kämpfen hatten, die verantwortlich waren für das Leben von Millionen, und denen die Sicherheit des Vaterlandes an» oertraut war. Erst eine spätere Generation wird richtig beurteilen und würdigen, welche geistige

Spannkraft und Feldherrnkunst dazu nötig war, die Millionen vonStreitern der verl ündeten Zentralmächte im Westen und Osten, in Italien und auf dem Balkan, in Asien an der Palästinafront, in den schneebedeckten

Bergen des Kaukasus und in den glühenden Sandwüsten Mesopotamiens zu lenken, welche ungeheuren Schwierigkeiten unsere Oberste Heeresleitung überwinden mußte und trotzdem es oerstanden hat, die Waffen der

Zentral» mächte immer wieder zu glänzenden Siegen zu führen im Kampfe gegen die drückende Ilebermacht der Eniente und Amerikas.

Auf die Einzelheiten der kriegerischen Operationen einzugehen, können wir uns ersparen; die deutschen Frühjahrsoffensiven 1918 zeigen noch einmal, welche Angriffskraft dem deutschen Heere selbst nach vier»

jährigem Kampfe innewohnte. Aber die hauptsächlich aus der Heimat importierte

Kriegsmüdigkeit, aus Rußland eingeschleppte Revolutionsbazillen nagen bereits an dem Heereskörper, als ihn der Gegenstoß der Feinde Anfang August trifft und die deutschen Armeen in die Verteidigung wirft, ja sie

zwingt, an einzelnen Stellen zurückzuweichen. Aber „unsere Westfront war, wenn auch infolge feindlicher Einbrüche wiederholt zurückgenommen, nicht durchbrochen. Sie wankte, aber sie fiel nicht." So schildert

Hindenburg unsere militärische Lage Ende Sevtember 1918. Da reißt der ZuwmmenbruchBulgariens eine breite Lücke in die gesamte Kampffront; und jetzt fängt die Mauer der Zentralmächte an, schnell an allen Seiten

abzubröckeln: Kleinasien, Italien, Tirol, überall erweitern sich die Lücken, bis schließlich der v. November die letzte Stütze zu Fall bringt, die Westfront. Wir wollen jedoch, bevor wir diese Besprechung schließen, eins

nicht unerwähnt lassen: die geradezu rührende Dankbarkeit, mit der Hindenburg in seinen Erinnerungen seines Generalftabschefs Ludendorff gedenkt, mit dem er 4>/, Iahre lang in treuer Zusammenarbeit, einander

ergänzend und belebend, zum Besten des deutschen Volkes gewebt und gewirkt hat. —

„Nachrichtendienst, Presse und Volksstimmung im Weltkrieg" betitelt sich ein anderes Buch, das für das Verständnis der von der Obersten Heeresleitung geleisteten Arbeit von großer Bedeutung ist. Sein Verfasser ist

der von vielen Seiten, meist aber sehr zu Unrecht stark angefeindete Oberstleutnant W. Nicolai, der während des ganzen Weltkrieges Chef der Abteilung IHK im Generalstab des FeldHeeres war, und dessen Ressort den

Nachrichtendienst und die Presse umfaßte. Die Abteilung leitete zunächit die Spionage und die Spionageabwehr, sie hatte also die Aufgabe, Nachrichten über den Gegner zu sammeln und zum Gebrauch der anderen

Abteilungen zu bearbeiten, andererseits dafür zu sorgen, daß der Feind möglichst wenig Nachrichten über uns und unsere Lage erhielt. Der Nachrichtendienst bei uns war vor dem Kriege, wie auch der Verfasser

zugibt,noch we. nig ausgebaut. Es fehlte vor allem—wie bei uns leider oft — an dem nötigen Geld, daS für derartige Sachen nicht bewilligt wurde, weil man diesen ganzen Nachrichtendienst für überflüssig hielt.

„Schwarze Fonds", über deren Verwendung keine Rechenschaft abgelegt werden konnte, waren höchst unbeliebt. Infolge dieses Versäumnisses mußte im Kriege der Nachrichtendienst mit seinem ganzen Apparat fast neu

aufgebaut werden, eine äußerst schwierige, und natürlich jetzt doppelt kostspielige Aufgabe, die trotz allem jetzt nicht mehr so gelöst werden konnte, wie wenn man sich ihr schon im Frieden gewidmet hätte. Immerhin ist

in dieser Hinsicht dank der Rührigkeit und geradezu fabelhaften Arbeitskraft des Verfassers, die nur derjenige richtig zu beurteilen vermag, der unter ihm gearbeitet hat, außerordentlich viel geleistet worden, wenn wir auch

natürlich nicht den weiten Vorsprung einzuholen ver» mochten, den die Gegner infolge ihres seit langem in geradezu hervorragender Weise ausgebauten Nachrichtendienstes vor uns voraushatten. Mit Recht hebt der

Verfasser hervor, daß die Arbeit des Nachrichtendienstes leider oft durch allzu leichtfertiges Benehmen unserer eigenen Landsleute noch mehr erschwert wurde, das dem feindlichen Nachrichtendienste, meist natürlich

ganz unabsichtlich, seine Arbeit erleichterte. Das andere Hauptgebiet, das zu bearbeiten dem Verfasser oblag, war die Presse. In diesem Punkte haben wir allerdings noch weniger Glück gehabt als mit dem
Nachrichtendienst, 'i ies lag aber zum großen Teil an der Undiszipliniertheit unserer Presse, die leider allzu oft das nationale Interesse hinter das der Partei usm. zurücktreten ließ. Allerdings haben auch die Militärbehörden

oft nicht gerade sehr geschickt operiert. Vor allem aber fehlte bn uns die einheitliche Leitung der Presse. Jede Behörde bearbeitete für sich die Zeitungen nach ihrem Geschmack, viele Arbeit wurde dadurch doppelt und

dreifach geleistet, und doch kam für das Ganze herzlich menig dabei heraus. Iede Behörde hatte ihiePropagandastelle, die eine mehr oder weniger fruchtbare Rolle spielte, oft fogar mehr Schaden anrichtete, als Nutzen

brachte, wie j. B. das „Büro Berg" des Herrn Erzberger, das — wie wir dem Verfasser zu seiner Bemerkung auf S. 87 „verraten" können — eine recht traurige Rolle spielte.

Besonders in der Beeinflussung der ausländischen Presse ist manches verabsäumt morden; man stellte das Militärische in der Behandlung ihrer Berichterstatter zu sehr heraus uns glaubte, die Vertreter der verschiedenen

Länder alle über einen Kamm scheren zu können. Es fehlt uns Deutschen eben die richtige Erkenntnis der Völkersyche und ihrer Ausnutzung. Aber auch ier muß der Obersten Heeresleitung zugute geschrieben werden, daß

es sich für sie uin cm so gut wie ganz neues Betätigungsfeld handelte, dem seine Aufmerksamkeit zu schenken man rechtzeitig verabsäumt hatte. Dich wir können nicht weiter aufA die einzelnen Fragen eingehen, obwohl

sich noch sehr vieles sagen ließe. Das Nicolai'fche Buch wird hoffentlich unseren maßgeblichen Stellen Veranlassung geben,

das, was sich während des Krieges als mangelhaft herausgestellt hat, zu ändern und zu verbessern; denn leider ist diesem wichtigen Faktor der Politik bisher viel zu wenig Beachtung geschenkt worden.

Literarische Rundschau. Von Prof. Dr. Heinrich Brömse.

„Über das Erhabene und Komische" handelte Friedrich Theodor Vischers Habilitationsschrift. Dem Erhabenen und dein Komischen ist sein ganzes Lebenswerk gewidmet. Hier wie dort erweist er sich als Meister. Auf
Hegel fußend, verfaßt er seine in den Grundzügen noch heute unerschütterte „Ästhetik". Bezeichnender noch und zwingender bekundet sich seine Eigenart, die Verknüpfung von Gedankentiefe und Anschauungskraft, von

Philosophie und Künstlertum, in den „Shakespeare-Vorträgen" und den Abhandlungen über Faust. Sein eigenes oichterisches Schaffen steht, ohne erhabene Züge zu entbehren, vorwiegend im Zeichen des Humors, eines

Kausen, knorrigen, geistes» starken und sprachgewaltigen Humors, der ihn hoch über die landesüblichen Witzmacher und an die Seite der großen deutschen Humoristen stellt: Schartenmayers Bcinkellieder, Faust, der

Tragödie dritter Teil von Deutobold Allegoriowitsch Mystifizinsky, und vor allem die prachtvolle Reisebekanntschaft „Auch Einer" sind lebendige Zeugnisse dafür.

Welche Schätze wir in seinem Geisteserbe besitzen und wie sehr sie es verdienen, für die allgemeine Bildung fruchtbar gemacht zu werden, wird durch zwei schöne Neu» ausgaben klar zum Bewußtsein gebracht.

Theodor Kapp st ein veröffentlicht Friedrich Theooor Vische rs Ausgewählte Werke in acht Teilen ALeipzig, Hesse >K Becker). Er bietet nicht alles mit strenger Texttreue, sondern holt aus den Werken das Lebendigste

heraus, damit es neu belebend wirke. Ungekürzt ist „Auch Einer" wiedergegeben, ungekürzt die Faustdichtung, die zugleich die groguriigste literarische Satire Deutschlands und bei allem Scherz und Spott ein Weihegesang

ist. Dagegen sind die „Lyrischen Gänge" und die „Allotria" gesichtet. Eine im Verhältnis zum ganzen Lebenswerk knappe Auslese konnte nur von den Prosaarbeiten geboten werden; auch die einzelnen Stücke mußten sich,

damit auf abgestecktem Raum möglichst Vielartiges zutage komme, mancherlei Kürzungen gefallen lassen. So lesen wir — vielleicht als wertvollsten Prosabeitrag — Vischers Selbstbekenntnisse „Mein Lebensgang",

bedeutend als Lebens» und Zeitbild, bedeutender noch als Spiegel einer ganz urwüchsigen, aufrechten und ausrichtigen Persönlichkeit, so aus den drei Bänden „Alles und Neues" und den acht Teilen der „Kritischen Gänge"

manch ge» haltvolles Stück, dazu zahlreiche andere aus verschiedenen Fundstätten zusammen» getragene Reden und Abhandlungen. Immer ist er auch mit der Feder ein Mann des lebendigen Wortes, immer anregend und

fesselnd, nicht am wenigsten dort, wo er zum Widerspruch anregt. Wie fein und tief weiß er den Begriff oes Symbols zu bestimmen, das Wesen des Traums zu deuten, wie fesselnd von seiner Reise nach Griechenland zu



erzählen, wie großzügig und treffend das Geistes» und Seelenbild von Dichtern und Denkern zu zeichnen! Vermerkt seien besonders die Würdigungen seiner Landsleute Uhland und Mörike, die Abhandlungen über David

Friedrich Strauß, die Betrachtungen über Goethe, Schiller, Iean Paul und Gottfried Keller. Verzichten mußte der Herausgeber wie auf manches andere so auch auf Proben aus der Ästhetik und aus den Shakespearebänden.

Doch stellt er für einen etwaigen Ergänzungsband eine Auslese auch aus diesen Riesenwerken in Aussicht. In einem einleitenden Charakterbild preist er in schwungvollen Worten vor allem den freien Geist Vischers, „der

jede Knechtschaffenheit haßte und jeder Tapferkeit geschwoiener Bundesgenosse" war. Bezeichnende Einzel» züge zur Erkenntnis der Persönlichkeit und eigene Äußerungen Bischers bilden gute Beigaben. Im ganzen ist

diese Ausgabe, so wenig sich der Forscher mit ihr begnügen wird, eine schöne Gabe für weitere Kreise, wohlgeeignet, den Dichter, den Denker, den deutschen Mann vielen nahezubringen. Auch Bischer kann uns ein

Nothelfer in schwerer Zeit werden.

Wie sich bei ihm philosophische Ergründung, literaturwissenschaftliche Forschung und künstlerische Einfühlung verbinden und gegenseitig fördern, ja, wie er den Grundriß einer Dichtung und ihren Aufbau nicht nur

überzeugend darlegt, sundern auch kühn in Gedanken weilerdaut, kann man am besten aus seiner großen Faustabhandlung ersehen, die mit einem umfangreichen Anhang von HugoFalkenheim herausgegeben wird.

(„Goethes Faust" von Friedrich Theodor Bischer. Zweite, erweiterte Auflage. Stuttgart und Berlin, I. G. Cotta, 192«.) Keiner hat mit größerer Bewunderung und Ehrfurcht von den älteren Teilen der Dichtung ge» sprachen,

keiner aber auch so unerschrocken gegen den einseitigen Klassizismus, die

Allegoristerei, den Mangel an politischem Wagemut, die Sprachverschnörkelung gekämpft, die nach Vischers Meinung die Fortsetzung schädigen. Wie weit er auch übers Ziel hinausschießen mag, so steht sein Werk doch

in der ersten Reihe der gesamten Faustliteratur, und wenn man dedenkt, wie oft seine Schlüsse über die Entstehungszeit einer Stelle durch die Entdeckung des Urfaust überraschend bestätigt worden ist, wird man auch an

seinen Werturteilen nicht achtlos vorübergehen. Fast alle Auseinandersetzungen, auch die über andere Schriften der Faustliteratur haben noch heute Bedeutung; besonders gilt dies auch von den eingestreuten allgemeineren

Betiachtungen, wie etwa über den Unterschied des Symbols und der Allegorie. Der vorliegende Band vereinigt Vischers Hauptwerk über Goethes Faust, „Neue Beiträge zur Kritik des Gedichts" und die gehaltvolle

Abhandlung „Zur Verteidigung meiner Schrift" . Der Herausgeber erörtert im Anhang gründlich und anregend einerseits die einheitlichen Leitgedanken, die der Gesamtarbeit Gepräge und Wert verleihen, andererseits das

Verhältnis von Vischers Ergebnissen zu den durch den Urfaust gewonnenen Aufschlüssen. Er zeigt klar, was unbefangene Leser gern unterschreiben werden, daß diesem Werke ein dauernder Platz in der Faustfvrschung

gesichert ist.

Die „Geschichte der religiösen Dichtung in Deutschland" von Sl. H.K ob er (Essen, G. D. Baedeker, 1919) ist weit mehr als nur eine Geschichte der kirchlichen Dichtung. Sie erkennt keine konfessionellen Schranken an,

geschweige denn, daß sie konfessionelle Zwecke verfolgt. Sie will, ohne Vollständigkeit des Stoffes zu erstreben, grundsätzlich alle dichterischen Kundgebungen umspannen, in denen die Persönlichkeit mit dem
Überpersönlichen, das Zeitliche mit dem Ewigen ringt. Eher ist die Grenze zu weit als zu eng gezogen. Das Werk ist von hoher Warte und mit gründlicher Sachkenntnis geschrieben. Es verbindet Gelehrsamkeit mit

feinsinniger, oft eigenartiger Darstellungö' gäbe. Häusig wird der zeitliche Zusammenhang dem sachlichen geopfert, »üusig auch der Gegenstand weiliger dargestellt als mit geistvollen Randbemerkungen umschrieben,

sodaß das Buch jedenfalls nicht als Übersicht oder Einleitung gelten will, sondern beim Leser Kenntnisse voraussetzt oder doch eine Ergänzung durch andere Werke erfordert. Die umfangreiche Darstellung, die von den

Anfängen der deut' sehen Dichtung bis zur Gegenwart führt, verwertet mit gutem Urteil die Ergebnisse der bisherigen Forschung und stellt zugleich mit ihren neuen Gruppierungen und Wertungen ein durchaus neues und

selbständiges Unternehmen dar. Sie würde, wenn es der Raum erlaubte, zu manchen Auseinandersetzungen im einzelnen Anlaß geben. Sehr anerkennenswert ist der Versuch, die religiöse Lichtung im großen

Zusammenhang des geistigen Lebens, der philosophischen und kulturgeschichtlichen Entwicklung zu zeigen. So wird die Literaturgeschichte zugleich Ideengeschichte. Glanzpunkte der Darstellung sind unter anderm die

Abschnitte über die Marienminne im Mittelalter, über Klopstock, die Romantik, Hebbel, Nietzsche, sowie auch das Kapitel über Religion und Dichtung der Gegenwart. Ist das Werk nicht im gewöhnlichen Sinne erbaulich,

so gibt es doch mehr als bloße Belehrung. Es führt zu den Quellen, zeigt die Wirkungen edler Geisteskräfte uno strömt selbst belebende Kraft aus. Es verdient mit vollem Recht die Bezeichnung, die es als Untertitel trägt:

„Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Seele."

Die empfehlenswerte „Geschichteder deutschen Dichtung" von Hans Röhl (Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1920) ist in dritter, verbesserter und bis auf die Gegenwart fortgeführter Auflage erschienen. Sie will kein

Nachschlagewerk sein, sondern beschränkt sich in erster Linie auf die auch heute noch lebendigen oder zu neuem Leben zu erweckenden Schöpfungen der deutschen Literatur. Diese werden eingehend, mit sicherem Urteil

und im Zusammenhang mit der allgemeinen Geistesgeschichte dargestellt. Auch der Einfluß des Auslandes wird gebührend berücksichtigt. Bei der Anordnung des Stoffes, die im ganzen straff und übersichtlich ist,

überraschen einige Kühnheiten. Was hat zum Beispiel Körner unter den Anfängen des Realismus zu tun? Wie das ganze Werk zeigt auch die Darstellung der Gegenwart guten Geschmack, doch kommt nicht recht zum
Ausdruck, daß der Strom der neuesten Literatur doch unendlich viel mehr Wellen umfaßt als die hier ausgeschöpften, auch solche, die von beträchtlicher Kraft und Wirkung sind. Der Gehalt des ganzen Werkes ist von

wissenschaftlichem Ernst, der Vortrag von jugendlicher Frische erfüllt.

Ernst Anemulier gibt in seinem Buch „Schiller und die Schwestern von Lengefeld" (Detmold, Meyer, 1920) eine gute Schilderung von Schillers Verlobung und Ehe, ein liebevolles Bild des Haufes Lengeseid und seiner

beiden ungleichen Töchter, der zarten Charlotte und der leidenschaftlichen Knroline. Die

Darstellung ist voll Gründlichkeit und

Wärme. Manche.Rätsel, die besonders der

Charakter der Älteren aufgibt, können

freilich auch hier nur neu betont, nicht

gelöst werden.

Unbedeutender ist eine Abhandlung von

Arthur Rehbein mit dem Titel:

„Studiosus Goethe in Leipzig

und Straßburg" (Leipzig, Leipziger

Verlags» und Kommissions -Vuchhandlung.)

» »

«

Nachdem Alexander v. Gleichen» Rußwurm im vierten Bande seiner groß angelegten Sittengeschichte, dem „Ritterspiegel , die vornehme Welt im romanischen Mittelalter dargestellt hat, bietet er jetzt ein buntfarbiges

und vielgestaltiges Mosaikbild von der Kultur des vierzehnten und fünfzehnten Iahrhunderts unter dem Titel: „Die gotische Welt" (Stuttgart. Iulius Hoffmann, 1919.) Für diesen Zeitabschnitt, den die Kultur» und

Literaturgeschichten gewöhnlich etwas stiefmütterlich bedenken, ist seine Arbeit besonders willkommen, hier war sie gewiß auch mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft. Nicht eben bequem macht der Verfasser es

seinen Lesern, wie schon bei jenem Bande hervorgehoben wurde. Eine schier unübersehbare Fülle von Einzelheiten wird gegeben, ohne daß immer die großen Linien sichtbar werden. Wer sich aber ernsthaft in das Werk
versenkt, wird diese spuren oder selbst ergänzen können. Von den Anfängen der im Romanischen verwurzelten Gotik führt es uns bis zum letzten deutschen Nitter, Maximilian, und zum letzten französischen, dem
Schäferkönig Rens. Alle wichtigen Erscheinungen des häuslichen und öffentlichen Lebens werden in den Kreis der Betrachtung gezogen, Wirtschaft und Staatsform, Handel und Gewerbe, kirchliches Leben und

Gelehrsamkeit, Mode und Sport und besonders die Formen der Geselligkeit in allen Ständen mit ihren Festen und Spielen, ihrem Geschmack und Geist. Am liebsten weilt der Verfasser im südlichen und westlichen Europa,

in Italien, Frankreich, Vurgund, England. Verhältnismäßig tritt Deutschlands Anteil zurück, oder seine Kultur wird in der Hauptsache nur als Anhängsel od« Weiterbildung der Kultur jener Länder gewürdigt, wie es an

einer für das ganze Werk bezeichnenden Stelle heißt: „Nur innigster Zusammenschluß mit dem Westen und Süden förderte Deutschlands Bildung, Ansehen und Glück, von diesem Einfluß losgerissen und östlichen

Wirkungen preisgegeben, hört es seit jeher auf, an den Fortschritten der Zeit teilzunehmen." Man möchte das eigentümlich Deutsche, an dem es neben dem Lehngut nicht gefehlt hat, gelegentlich mehr hervorgehoben

sehen. Man braucht nur an die trotz fremden Keims erstaunlich selbständige und bezeich» nende Erscheinung der deutschen Mystik zu erinnern, die gerade in dem hier be» handelten Zeitraum eine der edelsten Blüten des

deutschen Kulturlebens bildet. Um so mehr muß aber auch betont werden, daß das feingeistige Weltbürgertum, das im Mittelalter die höheren Gesellschafts« schichten West» und Mitteleuropas verband, selten mit so guter

Kennerschaft und in so künstlerischer Form dargestellt worden ist. Man darf auf den Schlußband des großen Werkes, das den Ausklang und die Wende des Mittelalters, das fünfzehnte Iahrhundert, behandeln soll, mit

freudiger Spannung harren.

Kenntnisreich und mit maßvollem Urteil würdigt Manfred Schneider den „Expressionismus im Drama" (Stuttgart, Julius Hoffmann), nicht ver» »ückt bewundernd und nicht kaltfinnig ab» sprechend, sondern als einer,

der verstehen lehren will, indem er besonders zeigt, durch welche Wurzeln die expressionistischen Dramatiker mit früheren Kunstrichtungen verbunden sind und worin sie sich von ihnen unterscheiden. Die klare und

sichere Darstellung kann gute Aufklärung geben.

Die Schrift des Jesuiten IakobOver» maus „Roman, Theater und Kino im neuen Deutschland" (Freiburg i. Br., Herber, .1920) gibt nicht nur erwünschten Aufschluß über die Auf» fassung in den vom Verfasser

vertretenen Kreisen, sondern enthält auch sachlich für Freunde und Gegner manche beachtenswerte Bemerkung.

OttoHellinghaushat einen neuen Band seiner „Bibliothek wertvoller Denk« Würdigkeiten" erscheinen lassen. „Veet» hoven. Seine Persönlichkeit in den Auf» Zeichnungen seiner Zeitgenossen, seinen Briefen und

Tagebüchern". (Freiburg i. Br., Herder.) Das mit großer Sorgfalt zusammengestellte, mit zahlreichen kurzen Erläuterungen versehcneWerk erfüllt seinen Zweck in bester Weise. . „Franz Schuberts Briefe und Schriften"

veröffentlicht 0 ttoEr! ch Deutsch „mit den zeitgenössischen Bildnissen, drei Handschriftenproben und an» deren Beilagen" (München, Georg Müller, 1919). An Zahl nicht groß, aber reich an seelischem Gehalt, gewähren

die Briefe

tiefen Einblick in das Schaffen des Künstlers, in das Gemüt eines guten und großen Menschen.

Ernst Wasserziehe r, dessen sprachwissenschaftliche Werke an dieser Stelle wiederholt gewürdigt und empfohlen worden sind, ergreift das Wort im „Kampf gegen das Falsche, Schwerfällige, Geschmacklose und

Undeutsche", indem er einen kleinen zweckmäßigen Wegweiser unter dem Titel: „Schlechtes Deutsch" (Berlin, Ferd. Dümmler, 1920) herausgibt. Er sucht in guter Darstellung das Sprachgefühl zu leiten und zu vertiefen,

und wenn er nicht viel Neues vorträgt, so gibt er doch überall gute und anregende Belehrung, die er durch viele Beispiele »us Zeitungsberichten. Verordnungen, Büchern wirksam unterstützt.

Nur angedeutet werden kann hier der Geist und Inhalt eines wissenschaftlichen Werkes, in dem David Einhorn auf philosophischem Gebiet wieder einmal einen ersten Anfang machen will. Er sucht zu zeigen, daß es

bisher noch keine wahrhaft philosophische Geschichte der Philosophie, sondern nur philosophische Literaturge» schichten gegeben habe, und will als erster erkämpfen, was er seinen Betrachtungen als Ueberschrift gibt:

eine «Begründung der Geschichte der Philosophie alsWissenschaft" (Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller, 1919). Er ist scharfsinnig im Widerlegen, indem er sich mit schneidenden Waffen gegen den „Psycho»

logismus", gegen die Darstellungsart vom Gesichtspunkte des „Bloßsubjektwen" , des „Bloßindioiduellen", gegen die kulturge» schichtliche Philosophiegeschichte und andere Richtungen wendet und sich ausführlich mit

Zeller, Dilthey, Windelband, Rickert, Husserl auseinandersetzt. Im Aufbau des Neuen scheint er mir nicht ganz dieselbe Stärke zu beweisen. In den philosophischen Lehren sollen „die in ihnen gesetzten Wirklichkeiten"

gesehen, dargestellt und beurteilt werden. Was er sucht, ist im Gegensatz zu allem Relativismus und „im Einklang mit Hegel: die absolute Geschichte der Philosophie". So gehört auch dies Werk zu der immer stärker

werdenden Richtung, die, wie mir scheint, mit Recht den Ruf: „Zurück zu Hegel!" erhebt. Wie der Verfasser andeutet, ist dieses Buch im Grunde nur Einleitung zu einem geschichtlichen Werk in dem Geiste, zu dem er

sich hier bekennt. Möge das große Unter» nehmen gelingen!

rrofellor llr. cullu>lg 3tein: Nie entsteht Her 3tallt?

Der Staat stellt eine hohe und eben darum sehr späte Entwicklungsstufe der sozialen Entwicklung dar. Im Wildheitszustande der Menschheit, ja selbst auf den ersten Etappen der Barbarei, ist jenes soziale Aggregat, das

wir Staat nennen, noch völlig unbekannt. In großen Zügen läßt sich dieser Entwicklungsprozeß, wie ich ihn in meiner „sozialen Frage im Lichte der Philosophie" darstelle, so kennzeichnen: In der Periode der Wildheit

heißt menschliches Zusammenwirken „Gemeinschaft", und der Regulator dieses Zusammenwirkens ist der Instinkt. Auf der Entwicklungsstufe der Barbarei, wie die Fischer-, läger- und nomadisierenden Hirtenvölker ihn

darstellen, gibt es bereits „Gesellschaft", deren Regulator wieder die überlieferte Sitte ist. Erst die Seßhaftmachung und Verteidigung des okkupierten Grund und Bodens erzeugt jene zwangsweise äußere Regelung, die wir

„Staat" nennen. Die Urformen von Sprache, Recht und Sitte, wie sie sich bei beginnendem Zusammenwirken und allmählich immer engerem Aneinandergliedern des sozialen Gewebes herausgestalten, führten zunächst zu

einer Gesellschaftsuildung, aus welcher sich alsdann im Laufe vieler Generationen und infolge des Zusammenwirkens zahlreicher, die Integration fördernder Einflüsse die höhere und feingegliederte Struktur des Staats

gebildes herausentwickelt. Unter „Gesellschaft" (societas) verstehe ich mit Morgan ein lediglich auf Individuen sich aufbauendes und deren gegenseitige Beziehungen durch Sitte und Tradition äußerlich regelndes

Verhältnis des Zusammenwirkens, während ich mit Staat (civitas) eine auf die Sicherung von Grund und Boden, sowie Beschützung von Leben und Eigentum nach innen und außen abzielende, mit Zwangsgewalt

ausgestattete Institution bezeichne. Unter Zugrundelegung dieser Definition kann es nicht zweifelhaft sein, daß die „Gesellschaft" das zeitlich frühere Gebilde ist, welches der Staatenbildung vorausgeht und dieselbe

vorbereitet.



Aber auch die Gesellschaft ist ein Prius nur gegenüber dem Ursprung des Staates, jedoch kein absolut Erstes. Es hat sicherlich eine Zeit gegeben, da es noch nicht einmal ein so lockeres soziales Gewebe, wie die

primitive Gesellschaft es darstellt, gegeben hat. Da aber auch damals schon irgend welche Beziehungen zwischen Menschen bestanden haben müssen, so haben wir diese als Unterstufe der Gemeinschaft gekennzeichnet und

ihr den Instinkt der Selbsterhaltung als Regulator beigesellt. Denn die bloße Ansammlung von Individuen zu einer Gruppe bildet darum noch keine Gesellschaft. Eine solche bedingt vielmehr außer der

Nebeneinanderlagerung noch ein, wenn auch nur instinktives Z u sammen wirken der einzelnen Individuen jener Gruppe. Im Urzustand der Wildheit aber, da jedermann in rudimentärer Weise seine Werkzeuge selbst

verfertigte und seine Nahrungsbedürfnisse auf eigene Faust befriedigte, war das Zusammenwirken menschlicher Individuen, wenn überhaupt vorhanden, ein äußerst geringfügiges und führte eben darum wohl noch kaum zu

einer die Art des Zusammenwirkens durch Sitte oder Recht regelnden Gesellschaft. Der Trieb zur Selbsterhaltung reicht auf dieser Stufe vollkommen aus, dem Kampfe aller gegen alle Halt zu gebieten. Die Digger- oder

Chacoindianer in Südamerika zum Beispiel, die auf den Gebirgen der Sierra Nevada in Höhlen zerstreut wohnen und sich nur von Wurzeln und kleinem Getier nähren, stehen sozial nicht viel höher als der Orangutang,

sofern ihnen jegliche soziale Organisation abgeht. „Alle Erscheinungen der Herrschsucht avurzeln in der Arbeitsscheu der Menschen" (Ratzenhofer). Es gibt Australneger, Feuerländer und Buschmänner, die kein Eigentum,

auch kein kollektives, kennen, weil sie keinen Begriff von einer Zukunft, keine Vorstellung von einem morgenden Tag haben und darum natürlich auch kein Bedürfnis des Sparens für die Zukunft besitzen. Alle diese

Stämme stehen heute vermöge jener Arbeitsscheu, welche auch Bücher (Entstehung der Volkswirtschaft) als typische Eigenschaft unzivilisierter Stämme hinstellt, noch lange nicht auf der sozialen Stufe höher entwickelter

Tiere, wie beispielsweise der Ameisen, Bienen und Biber, mit ihrer wunderbaren gesellschaftlichen Organisation, die nicht bloß das bewegliche Privateigentum kennt und respektiert, sondern so komplizierte Einrichtungen

wie das Aufsparen für bestimmte Iahreszeiten besitzt, ja sogar einzelne Laster der Menschen mitmacht, wie Sklaverei, Diebstahl und Eifersucht, oder, wie Espinas behauptet, selbst einen gewissen Luxus treibt. Sehr viele

Tiere, wie Vögel, Hunde, Affen, Löwen haben auch schon einen, wenn auch nur primitiven Begriff des Privateigentums an Grund und Boden, wie die eifersüchtige Verteidigung ihrer Nester, Höhlen und Hütten beweist,

während eine ganze Reihe von wilden Stämmen, wie die Insulaner auf Borneo, Buschmänner und Austrat neger, noch keine Hütten bauen, vielmehr in natürlichen Höhlen oder Grotten Schutz gegen Ungewitter und wilde

Tiere suchen. Tiere kennen Gemeinschaft, wie der Instinkt, d. h. die Regelung von innen, sie vorschreibt, aber weder Gesellschaft noch Staat, deren Merkmal dieLußere Regelung bildet. Von Tierstaaten zu sprechen, ist

unzulässige Analogie. A Denn eine äußere und disziplinierte Zwangsgewalt kennen nur Menschen. Es kann daher nur von Tiergemeinschaften, nicht von Tierstaaten die Rede sein.

Gibt es aber heute noch Stämme, die in ihren Ansätzen zur Gesellschaftsbildung hinter der sozialen Organisation höher entwickelter Tiere erheblich zurückstehen, so darf es nicht wundernehmen, daß die Urmenschen,

von deren Zusammenleben uns die heutigen Feuerländer etwa eine leidlich zutreffende Vorstellung zu geben vermögen, ein Bedürfnis nach gesellschaftlichem Zusammenschluß noch garnicht empfanden und darum einen

solchen auch nicht erstrebten. Die Bevölkerung war auf jener geschlechtsgemeinschaftlichen Stufe aus physiologischen Gründen eine sehr dünne, die Arbeitsteilung, wenn überhaupt vorhanden, eine ganz rudimentäre, so'

daß keine innere Nötigung zur Gesellschaftsbildung vorlag. So vermissen wir noch heute bei den Eskimos, die bei dünner Bevölkerung sehr zerstreut von einander leben, jegliche Spur staatlicher Organisation.

Den ersten Schritt zur Entstehung der Gesellschaft bildete nach Morgan der Übergang von der Blutsverwandtschaftsfamilie zur Punaluafamilie, besonders aber der weitere Übergang zur Paarungsfümilic. Denn jetzt fand

auf Grund der günstigeren physiologischen Bedingungen ein so rapides Anwachsen der Bevölkerung statt, und damit war die Notwendigkeit einer größeren Arbeitsteilung so unabweislich gegeben, daß man ohne eine

schärfere Umgrenzung der Macht- und Rechtssphäre der einzelnen Glieder der zu immer festerem Aggregat sich kristallisierenden Familie schlechterdings nicht mehr auszukommen vermochte. Es vollzieht sich also in

diesem Entwicklungsstadium des Menschengeschlechtes der Übergang von dem regellosen Zustand der Gemeinschaft zu dem welthistorischen Akt der Entstehung der Urgesellschaft oder Gens.

Die Urgesellschaft ist nach Morgan jenes primitive Gesellschaftsgebilde, wie es zum ersten Male auf der Unterstufe der Barbarei etwa entsteht, und dessen Tendenz darauf gerichtet ist, die Beziehungen der durch

Blutsverwandtschaft verknüpften Glieder einer Familie durch Sitte und stillschweigendes Übereinkommen festzustellen, sowie ferner die strikte Einhaltung der vereinbarten gegenseitigen Rechte und Pflichten zu

überwachen. Die alte Gentilverfassung, wie sie Morgan am ursprünglichsten bei den Irokesen, besonders dem Senekastamme, ausgeprägt findet, hat etwas erhaben Einfaches an sich. Die Vorteile gesellschaftlichen

Zusammenwirkens treten da deutlich hervor, während die Nachteile desselben, wie wir sie unter „der Herrschaft des Zeremoniells" vielfach bitter empfinden, kaum zum Vorschein kommen. Der Unterschied zwischen ben

Individuen der Gens und uns Heutigen ließe sich etwa folgendem maßen formulieren: jene hatten bei ihrer Sklavenarbeit noch hohe Freiheit, während wir die Sklaven unserer Freiheit sind. Hatte jener seine Arbeit

verrichtet, so war er ein freier Mann; der gebildete Europäer hingegen, der unter der Herrschaft des Zeremoniells lebt, ist ein fortwährender Sklave desselben. Wir hören bloß das Kettenrasseln unserer Sklaverei nicht, weil

wir uns von Kindesbeinen daran gewöhnt haben nnd infolgedessen gegen dieses Geräusch ebenso wenig empfindlich sind, wie etwa das Ohr des Schmiedes gegen die Hammerschläge. Aber in Wirklichkeit streifen wir die

Sklavenkette des Zeremoniells niemals ab; wir vermögen sie nicht einmal im geheimsten Kämmerlein ganz abzulegen. Gegenüber den unzähligen Reglementierungen des Menschen unseres Kultursystems hat die alte

Gentilverfajsung etwas heroisch Freies, antik Einfaches. Der Friedensvorsteher (Sachem) wird ebenso wie der Kriegshäuptling jeweilen von der gesamten Gens gewählt. Priester und Stammeshäuptling sind auf dieser Stufe

noch Korrelate. Die Frauen waren stimmberechtigt, da sie bei dem in der Gens vielfach geltenden Mutterrecht dem Manne nicht unter-, sondern eher übergeordnet waren. Friedensvorsteher und Häuptlinge konnten, wie

gewählt, so auch durch allgemeines Stimmrecht abgesetzt werden und nahmen dann ihre frühere bescheidene Stellung ein. Die Ehe war exogam, d. h. man durfte nur außerhalb der Gens heiraten; das «Erbrecht war nach

dem Mutterstamm geregelt, so zwar, daß das Vermögen Verstorbener Kollektiveigentum der gesamten Gens blieb. Jeder Gentilgenosse war gehalten, für den andern mit Gut und Leben einzustehen. Wurde ein

Gentilgenosse von einem Fremden erschlagen, so mußte die gesamte Gens Blutrache nehmen. Einem Niederschlag dieser alten Gentilverfassung begegnen wir in der in Unteritalien vielfach heute noch herrschenden

„Vendetta." Man darf sich nicht über den demokratischen Zug wundern, der die Gens auszeichnet. War sie doch der unmittelbare Ausfluß des Urkommunismus. Es ist daher nur natürlich, daß der Prozeß der

Differenzierung noch nicht erheblich vorgeschritten fein konnte. Die erste gesellschaftliche Scheidung und eine vielfach daraus entspringende feindselige Spaltung vollzieht sich zwischen den einzelnen Gentes, während

innerhalb der Gens noch gar keine gesellschaftliche Differenzierung in Klassen und Stände bemerkbar ist, so daß selbst eine so naheliegende Sonderstellung, wie die des Häuptlings, Priesters oder Königs ist, sich noch

nicht aus dem Urkommunismus herauszuschälen oermochte.

Dieser idyllische Gesellschaftszustand der Gens löste sich allmählich auf, als die schweifenden Nomadenstämme seßhaft wurden, zur Viehzucht und endlich zum Ackerbau übergingen. Zur Beaufsichtigung des

Viehstandes wie zur Bestellung des Ackers war man auf das Auskunfts'mittel der Sklaverei verfallen. Von der Entstehung der Sklavenjagden an datiert der kriegerische Typus der Menschheit. Es beginnen jetzt die Gentes

einen Kampf ums Dasein, in welchem naturgemäß die stärkeren Gentes die schwächeren überwinden und zerreiben, die Männer gefangen nehmen, um sie im eigenen Hause als Sklaven zu verwenden. Unternehmende

Nomadenstämme unterwerfen seßhafte, kulturtreibende, also im Kampf ungeübte Stämme; sie werfen sich zu deren Herren auf und schaffen damit einen neuen Herrenstand: den Adel. Während es also bis dahin

selbstverständliche Voraussetzung war, daß jedermann arbeitete und nur Hen Ertrag der eigenen Arbeit einheimste, ist man jetzt hinter das große Geheimnis gekommen, andere für sich arbeiten zu lassen. Hatten sich schon

vorher die Domestikation der Tiere und die aus derselben hervorgegangenen Viehherden als ergiebige Reichtumsquellen erwiesen, so sollte jetzt die Menschenherde die begonnene Kapitalbildung fördern und ergänzen.

Diese wirtschaftliche Logik muß von einer elementaren Selbstverständlichkeit gewesen fein, da die verschiedensten Völker zu verschiedenen Zeiten auf dieselbe verfallen sind. Denn der sogenannte vierte Stand ist nicht

etwa ein wirtschaftliches Novum der Neuzeit, vielmehr fast so alt, wie der Staat. Der Orient hat seine Sudras, Sparta seine Heloten, das übrige Griechenland seine Theten, Rom seine Sklaven und Proletarier, das

germanische Mittelalter seine Hörigen, die Slaven ihre „Seelen"

.

Jetzt werden wir begreifen, wiesichderllbergangvonder Gefellschaft zum Staat vollzogen hat. Die wirtschaftlich notwendig gewordene Jagd nach Menschenmaterial versetzte die von Haufe aus friedlichen Gentes in einen

anhaltenden Kriegszustand. Entweder waren sie auf der Lauer, ihre Nachbarn zu gelegener Zeit zu überfallen, oder auf der Hut, von ihnen nicht überfallen zu werden. Und so bildete sich der kriegerische Typus immer

deutlicher und schärfer heraus. Dieser erforderte gebieterisch eine Teilung der Gesellschaft iw Erwerbende und Schützende, d. h. in einen Nahrstand und einen Wehrstand. Und nun geht der Prozeß der Differenzierung in

einem beschleunigten Tempo vorwärts. Zuerst scheidet der Priester-, dann der Krieger-, endlich der Handelsstand als differenzierte Gruppe aus. Mit der ersten Scheidung in Stünde war der primitive Kommunismus
durchlöchert, der Bann der gentilen Gesellschaftsverfassung gebrochen, und nun war die disziplinierte Zwangsgewalt des Staates, die einzige Möglichkeit, einem Kriege aller gegen alle zu entgehen.

6raf 2arl Auckler:
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Einen Schüler Bismarcks, als welchen ich mich bekenne, obschon ich ihn nicht persönlich gekannt habe, muß es mit Schmerz und Bitterkeit, erfüllen, wenn er heute Stimmen von draußen und von drinnen von einem

Zusammenbruch Bismarckischer Machtpolitik, andre wieder von dem Ausgang eines unvermeidlichen Ningens reden hört. Ich für meinen Teil glaube nicht, daß in diesem Kriege gewaltsame Schöpfungen ihren verdienten

Untergang gefunden haben, oder unüberbrückbare Gegensätze zur Entscheidung drängten. Ich huldige mit Carlyle dem »HeroenkultuA und glaube, daß nicht die Völker selbst, sondern Männer die Geschicke der Völker

leiten. Die einen führen hinauf, vom Licht des Genius getrieben und erleuchtet, die andern leider wieder hinab, geblendet von den Irrlichtern trügerischer Hoffnungen, falschen Ruhmes und verrauchender Volksgunst. Keine

Verfassung schützt davor.

Ich werde indes bemüht sein, Klagen und Anklagen nach Möglichkeit zu vermeiden — handelte doch ein jeder nach bestem Wissen und Gewissen — und nur an der Hand der Erfahrungen und Eindrücke den

ursächlichen Zusammenhang der Ereignisse aufzudecken suchen, um daraus Nutzanwendungen für die Zukunft zu ziehen. Vielleicht gelingt es hierbei, zur Klärung eines geschichtlichen Bildes beizutragen, welches durch

Verallgemeinerungen und parteiliche Tendenzen, sei es der Zeitungen, sei es der Katheder, an so mancher Stelle getrübt worden ist.

Als Alexander III. in Peterhof die für sein Land wie für Deutschland gleich verhängnisvollen Worte sprach: „je bois ä Is ssnte cle Is Nation smie et alliöe" war es mir als damaligem jungen Sekretär und so manchem
andern mit mir — ich will mich keineswegs dieser so einfachen Erkenntnis rühmen — klar, daß es im Jnteresse des Weltfriedens darauf nur eine einzige Antwort geben konnte: den beherzten Anschluß an England. Der

durch Verbrüderung der Revanche mit dem Panslavismus bedrohte Dreibund bedurfte dieser Stärkung; Österreich-Ungarn, um gegen die Salkanpläne Rußlands, an denen wir weniger interessiert waren, geschützt zu sein,

Jtalien, um nicht durch Frankreich mehr und mehr von den Mittelmeerküsten abgedrängt zu werden. Ja, war das denn überhaupt eine Schwenkung? war es nicht vielmehr die folgerichtige Fortsetzung der Politik

Bismarcks? Hatte er nicht schon im Jahre 79 dem König von Bayern geschrieben: „Das Deutsche Reich im Bunde mit Österreich-Ungarn Wird der Anlehnung an England nicht entbehren." Hatte er nicht im Jahre 88 bei

dem englisch-italienischen Notenaustausch, welcher den Status quo im Mittelmeer gewährleistete, gewissermaßen Gevatter gestanden? Der so mißverstandene RückVersicherungsvertrag mit Rußland war ja nicht ein

Treubund zwischen zwei Freunden, er war ein Hemmschuh, welcher einen unzuverlässigen Nachbarn verhindern sollte, ganz ins feindliche Lager überzugehen. Daß sich Bismarck aber über den Draht mit Rußland keinen

Täuschungen hingab, beweisen uns die Ereignisse und Reden der Jahre 87 und 88. Standen denn nun einer englisch orientierten Dreibundpolitik Erwägungen rein deutschen Interesses entgegen? Nein, ganz im Gegenteil.

Wir waren auf dem Wege zur Industrialisierung, umsomehr mußte uns an den guten Beziehungen zu derjenigen Macht gelegen sein, welche an dem Grundsatz der „offenen Tür" festhielt und über die so nötigen Rohstoffe

verfügte. Wir waren ferner auf dem Wege, Kolonialmacht zu werden; das konnten wir, da es sich doch immerhin um Erweiterungen unseres Gebietes handelte, niemals ertrotzen, sondern nur vorsichtig erhandeln, und zwar

von denjenigen Mächten, in deren Einflußsphäre wir hineingerieten, «lso vornehmlich 'England, aber auch Japan, beide damals Gegner Rußlands. Diese Erkenntnis zog amserer Kolonialpolitik Grenzen, aber sicherte sie

auch — so schrieb ich im Jahre 5 cm einen in Petersburg tätigen Kollegen, Welcher mit dem verfehlten Streben, die Russen am Rockschoß festzuhalten, auch noch nicht gebrachen hatte. Doch schon eine bessere

Gelegenheit war verpaßt worden. Im Jahre 99 hatte ich dem Prinzen Lichnowski einmal geschrieben: ,Kin günstigerer Augenblick, England auf die billigste Weise ,für uns zu gewinnen, als sie sich während des

Burenkrieges geboten hatte, würde wohl nie wiederkehren." Endlich darf hervorgehoben werden, daß gegen einen, durch ein wohlwollendes England geschützten Dreibund die franko - russische Gruppe schwerlich zu

Angrifsen übergegangen wäre. Tat sie es dennoch, so prallte sie gegen eine moralisch und materiell viel stärkere Gruppe. Man kann also sagen, die Anlehnung an England war eine erhöhte Friedensbürgschaft.

Ich sagte, wir mußten den Anschluß an England suchen,' aber A o Wunder der Güte Gottes — nun wurde uns Englands Wohlwollen um die Wende des Iahrhunderts auf dem Präsentierteller angeboten. Ich übergehe

Einzelheiten, die zum Teil bekannt, zum Teil noch der Bekanntmachung harren. Die Gesamtlage läßt sich doch wohl dahin charakterisieren, daß England an uns herantrat, also derjenige Teil war, der den Anschluß suchte.

Worauf ist denn nun die Sprödigkeit zurückzuführen, welche man in Berlin glaubte, solchen Bemühungen gegenüber zeigen zu können? Nun, soweit Handlungen und Äußerungen leitender Personen schließen lassen,

dürfen wir vermuten: zum Teil Rücksicht auf Rußland. Sie war irrig, denn wir waren Rußland nichts schuldig. Zum Teil Hoffnung auf Rußland. Sie war irrig, denn wir hatten nichts mehr von Rußland zu erwarten. Oder

soll ich statt „Hoffnungen auf Rußland" lieber sagen: „Besorgnis vor Rußland"? Das trifft vielleicht das Richtige. Aber auch dieser Gesichtspunkt ist schon durch das Vorhergehende widerlegt worden. Denn wenn jemand

offensichtlich ins feindliche Lager übergegangen ist, muß ich ihm nicht nachlaufen, um ihn wieder zurückzuholen, weil das vergebliche Mühe ist, sondern ich muß mich gegen ihn schützen, und dieser Schutz konnte nur in

einer Gegenaktion bestehen. Weitere Beweggründe für unsere Sprödigkeit liegen in dem Mißtrauen gegen England einerseits, in der Scheu vor der öffentlichen Meinung andererseits. Mißtrauen war ja das eigentliche

Lebenselement jenes Mannes, der damals als die Seele des Auswärtigen Amtes, als der unsichtbare Drahtzieher unserer Politik angesehen werden konnte, des Geheimrat von Holstein. Nie hat ein Mann eine

leidenschaftlichere Liebe für seinen Beruf gehabt' er huldigte der Politik wie ein Engländer dem Sport, aber die Kehrseite war eine fatale Überfeinerung. Er war durchaus nicht englandfeindlich' hat er mir doch einmal

gesagt: „das müssen Sie dem Staatssekretär wiederholen", und das war die Bemerkung, die ich für eine Binsenwahrheit hielt, daß nämlich die deutsch-englischen Reibungen den Dreibund erschütterten. Aber sein

undurchsichtiger Charakter fragte, wenn eine fremde Regierung uns entgegenkam, zunächst: welche Pcrfidie kann dahinter stecken? oder, welches ist der größte Vorteil, den ich aus der Lage ziehen kann? Einen noch viel

größeren, als den angebotenen. Etwa wie ein Kaufmann, welcher den Preis sofort sehr hoch steigert, wenn ihm ein Angebot gemacht wird, und auf diese Weise das Geschäft zum Scheitern bringt. Während gedeihliche

Unterhandlungen doch weit eher von der Frage ausgehen müssen: wo liegt der Voden gemeinsamer Interessen? und die zweite Frage, die man sich selbst zu stellen hat, nicht lauten muß: wie übervorteile ich den andern,

sondern wie gewinne ich sein Vertrauen? Denn Vertrauen ist das Anlagekapital, mit welchem sich auf die Dauer gute Geschäfte mit dem Ausland machen lassen. Das ist in der Politik nicht anders als im Geschäftsleben.

Von gewissen Seiten wird immer erwidert werden, nicht Vertrauen, sondern Macht heißt dieses Anlagekapital. Ich kann diesen alldeutschen militaristischen Standpunkt nicht gelten lassen. Er war jedenfalls nicht der

Standpunkt des Fürsten Bismarck,' wer das glaubt, verkennt das Wesen seiner Politik — er war auch nicht der Standpunkt des Auswärtigen Amtes nach Bismarck, aber es schien manchmal so, und. dieser Schein hat uns

sehr viel geschadet. Das «nöermt cium mewant" war gerade England gegenüber nicht am Platze, denn aus der Furcht erwächst das Bedürfnis nach Anschluß, und die Bündnisse fanden sich nur allzu rasch und leicht.



Frankreich und Rußland warteten mit Ungeduld und Schadenfreude darauf.

Meine Herren! es ist soviel geschrieben und gesprochen worden von den Kastanien, die wir angeblich den Engländern aus dem Feuer hätten holen sollen' nun — es blieben noch so manche Kastanien für uns übrig. „Vnu

nave tlie 2rmy, vve liave ttie navA ; let U8 be trienciZ", so sagte mir ein alter General, und das war in der Tat die allgemeine Stimmung,, wie sie auch beim Kaiserbesuch in Windsor im Dezember 99 spontan zum Ausdruck

kam, trotz Krüger-Telegramm, trotz Samoa und trotz des. Nurenkrieges. Auf dem Boden dieser Voraussetzung ließ sich immerhin eine gute Strecke vorwärtskommen. Das hieß auch damals garnichtA „Baut keine Schiffe,

nehmt Euch keine Kolonien", es hieß auch nicht Angriffskrieg, sondern nur Rückendeckung gegen Rußland. Vom Grafen Nigra kursiert das geflügelte Wort: „Italien und Österreich-Ungarn konnten die Gefahr eines Krieges

nur durch ein Bündnis bannen." Einem ähnlichen Gedankengang folgte wohl Chamberlain, wenn er die wirtschaftliche Rivalität durch den Schutzzoll bekämpfen, die Gefahren, politischer Gegnerschaft durch ein Bündnis

beseitigen wollte.

Die englische Politik hat man perfide genannt. Ich habe diese Charakteristik nie für treffend gehalten. Man kann sie rücksichtslos nennen,, aber sie hat den großen Vorzug durchsichtiger Klarheit. Es kam den Engländern

wirklich nur auf das Wasser an, nämlich auf ihre Verbindungslinien zu den Kolonien. Dabei befleißigten sie sich eines für uns durchaus bequemen Desinteressement in kontinentalen Fragen' Beweis unter anoerm ihre

Korrektheit in der hannoverschen und elsaßlothringischen Frage und auch in der Frage der koburgischen Sukzession. Neben dem Mißtrauen nannte ich Scheu vor der öffentlichen Meinung als Triebfeder unserer England-

Politik. Wenn frühere Staatsmänner der Ansicht waren, daß man.sich eine öffentliche Meinung erziehen müsse, vor allem in der auswärtigen Politik, in welcher ein jeder Laie auf Aufklärung, von zuständiger Stelle

angewiesen bleibt, schien im 20. Iahrhundert der Grundsatz höhere Geltung zu gewinnen, der Staatsmann müsse, um ersprießlich zu wirken, vom Strome der öffentlichen Meinung getragen sein, dürfe nicht gegen sie

schwimmen. An dieser Stelle gilt «s, einem gewissen tragischen Konflikt in der Person des Reichsoberhauptes gerecht zu werden. Hätte der Kaiser, dem es keineswegs an politischem Instinkt mangelte, wie es das einzig

Richtige gewesen wäre, seine Politik englisch orientiert, wäre ihm der Vorwurf nicht erspart worden: „er ist ja halber Engländer, wie kann er unsere Interessen vertreten!" Um solchen Verdacht zu entkräften, lag es seiner

impulsiven Natur nahe, nach der andern Seite des Guten zuviel zu tun. Man könnte darüber merkwürdige Beispiele erzählen. Tatsächlich hatte sich die öffentliche Meinung schon beim Iameson raid, bei den samoanischen

Wirren und im Burenkriege sehr anti-englisch gezeigt und das Reichsmarineamt durfte für Bewilligung feiner Kredite auf solche Stimmung rechnen. Es hat trefflich verstanden, sie in 20jähriger Arbeit zu fördern und zu

nützen. Hatte es doch geschickte Köpfe in den einflußreichsten Redaktionsstuben von rechts bis weit nach links. Und nun betrachten Sie die schädliche Wirkung jener echt deutschen Neigung zu verallgemeinern, Prinzipien

zu formulieren, statt Politik von Fall zu Fall zu machen. „Wir begehren nur einen Platz an der Sonne" , hieß es, ' „England verweigert ihn uns." Ein wenig würdevolles Wort für die Erben Bismarcks. „Wir ersticken" , hieß

es, „England mißgönnt uns die Luft, die wir zum Atmen brauchen." Gefährliche Übertreibung weil sie Daseinsverbesserungen für Daseinsbedingungen hält. Weiter hieß es: „England ist der geborene Feind des mächtigsten

Kontinentalstaates und ruht nicht, bis es ihn matt gesetzt hat." Auch dieser Satz ist „made in Vermany", und in dieser Form falsch. Die Wahrheit lautet: England wendet sich nicht gegen den mächtigsten Kontinentalstaat eo

ipso, sondern gegen denjenigen, von welchem es eine Bedrohung seiner Verbindungslinien zu den Kolonien befürchtet. Denn diese Verbindungslinien sind tatsächlich Existenzbedingung für England. Aus diesem Grunde

hat es sich seinerzeit dein Vordringen Rußlands in Asien und dem Vordringen Frankreichs in Afrika widersetzt, ohne danach zu fragen, ob etwa Rußland nach dem Berliner Kongreß oder Frankreich nach dem Frankfurter

Frieden der mächtigste Staat geworden war oder nicht. Jn der Unfähigkeit, das Berechtigte solcher Defensivstellung zu erkennen, in der Unfähigkeit, einzusehen, daß jede Assekuranz mit Opfern verbunden ist, und in dem.

Mangel an Belehrung hierüber von leitender Stelle sehe ich die eigentlichen Nägel zu unserm Sarge.

General Gröner nennt die Geschichte der letzten Dezennien Kampf Englands und Deutschlands um den Weltmarkt. Er ist nicht der erste, welcher dem Zeitalter diese Charakteristik gibt. Auch dies Wort gehört zum
Arsenal der Zeitungen und Katheder. Vergessen oder verschwiegen wird aber dabei, daß solche Rivalitäten auch zwischen andern Weltmächten bestanden oder noch bestehen.

Meine Herren, seien wir doch ehrlich! Konnte man sich unter diesen Umständen über das keimende und wachsende Mißtrauen der Engländer wundern? Zumal gewisse Schwankungen uns geradezu in den Verdacht der

Unehrlichkeit brachten. Ich erinnere an das deutsch-englische Chinaabkommen und die Auslegung, welche ihm bezüglich der Mandschurei nachträglich gegeben wurde. Jch gebe zu, kriegerisch, das heißt bewußt zum
Kriege treibend, war jene Stimmung nur zum kleinsten Teil. Die allgemeine Meinung, welcher auch die Regierung sich anschloß, ging dahin, wir müßten, um auf guten Fuß mit England zu kommen, ihm erst imponieren.

Nun, ich habe bereits erwähnt, daß diese Hochachtung uns sehr teuer zu stehen gekommen ist. Was nützt mir der beste Feldherrnhügel, wenn ich ihn nachher vor der Übermacht aufgeben muß. Diese Übermacht war aber

gerade eine Folge unserer Haltung, denn auf die deutsch-englischen Zwischenfälle folgte automatisch die englisch- französische und die englisch-russische Entente.

Dies alles mag wie eine befremdliche Rechtfertigung Englands und Anklage Deutschlands klingen. Nun, ich wünsche gewiß nicht, mit Lichnowski oder gar mit Kautski verwechselt zu werden, ich halte vielmehr daran

fest, daß England der aggressiven Gruppe beigetreten ist, das heißt derjenigen Gruppe, welche den Krieg wollte; Frankreich, um Revanche zu nehmen, Rußland, um Österreich-Ungarn zu zertrümmern, — aber ich hatte

hier nicht Englands Schuld, sondern unfern Fehler zu untersuchen, der darin bestand, daß wir nicht verstanden, England von seinem Schritt abzuhalten, als es am Scheidewege stand. Fruchtbare Politik fragt nicht: was muß
der andere tun, sondern, was muß ich selbst tun? Die Erkenntnis dieses Fehlers ist notwendig: denn ohne sie werden wir auch künftig die Luft nicht reinigen, nicht zu einem gesunden deutsch-englischen Verhältnis und zu

einer ersprießlichen Tätigkeit im Völkerbund gelangen können.

Ungerecht und wenig folgerichtig ist die Anklage unserer Diplomatie, sie sei von den Ereignissen 1914 ahnungslos überrascht worden. Mir ist kein deutscher Vertreter an wichtigen Punkten des Auslands bekannt,

welcher nicht vor den Gefahren einer deutsch-englischen Entfremdung Besorgnis empfunden und gewarnt hätte. Vielleicht — das mag zugegeben werden — nicht immer mit der nötigen Energie' einer Vereinigung von

tiefem Ernst und hohem Schwung war die Psyche des allerhöchsten Herrn stets zugänglich. Haltlos ist auch der Vorwurf, unsere Diplomatie habe die Auslandspropaganda schlecht verstanden. Abgesehen davon, daß — wie

Sie wissen — die Mittel spärlich flössen, so ist vor allem zu betonen 7 keine Propaganda kann etwas helfen, wenn sie einer falsch instradierten Politik dienen soll. Die deutsch-englischen Wirren gaben unserm Bündnis mit

Italien den Todesstoß. Davor schützten keine Bestechungskunste.

Zum Verständnis der Entwicklung, die zum schrecklichen Iahre 1918 führte, verdient es hervorgehoben zu werden, daß jene öffentliche Meinung wohl die Meinung des größten Teiles der Gebildeten war, beeinflußt

durch die gut organisierte Propaganda des alldeutschen Verbands, durch das Marineressort, durch politisch-militärische Schriftsteller und durch Interessenten, daß aber die Massen wenig Anteil daran hatten. Die führende

Intelligenz war es, welche nicht nur jene Grenzlinie zwischen Daseinsverbesserungen und Daseinsbedingungen, sondern auch jene zwischen dem Ehrbegriff des Staates und demjenigen des Individuums verkannt hat'

wenigstens läßt ihre Haltung in der marokkanischen Frage solche vorsichtige Unterscheidung vermissen. Da hieß es besonders von rechts her, die Regierung hätte den nationalen Schwung benutzen, sich von ihm tragen

lassen sollen, statt ihn zu dämpfen, das hätte ihre Stellung dem Ausland gegenüber gestärkt. Solche Sprache klingt nur patriotisch, ' Wesen und Wirkung nach ist sie es schwerlich. Wahrhaft patriotisch handelt vielmehr

derjenige, welcher den Frieden der Nation nicht unvorsichtig aufs Spiel setzt. Die marokkanische Frage war nicht geeignet, den Furor teutonicus zu entfesseln, und daher auch nicht geeignet, mit unserer Ehre verquickt zu

werden. Das erklärt auch die Haltung der sozialdemokratischen Führer, welche ein feines Ohr für. die Stimme der Massen haben, das erklärt jenes merkwürdige Phänomen der Rollenvertauschung, indem die

Sozialdemokratie auf dem Gebiet, des Äußern eine vorsichtige, also erhaltende Politik, die sogenannten, bürgerlichen Parteien eine gewagte, an den Abgrund führende Politik verfolgten. Da liegt die ungeheure

Verantwortung der führenden Kreise, und es erscheint wie eine unbewußte Rache des 4. Standes, wenn er heute, zur Herrschaft gelangt, Verständnis- und teilnahmlos einen großen Teil jener Intelligenz hungern sieht. —
Beiläufig bemerkt, eins der schwersten Probleme der Gegenwart. Denn mit dem Siechtum dieser Intelligenz droht auch der Kultur der schwerste Schaden.

Ich hatte von den marokkanischen Wirren gesprochen; um so schärfer verdient der Unterschied der politischen Lage zwischen dem Jahre 12 und 14 hervorgehoben zu werden. Meine Herren! Nicht der Krieg an sich war

unser Unglück, sondern die Frontstellung, die ihm gegeben wurde, denn diese Frontstellung wiederholte den Fehler des Jahres 12, obwohl die äußere Lage dazu in keiner Weise nötigte, vielmehr weit günstiger war, als 2

Jahre vorher. Jm Jahre 14 war ein Casus belli gegeben, wie er nach dem bestimmenden Einfluß des Panslavismus schlechterdings auf die Dauer nicht zu vermeiden war; ein Casus belli, wie ihn selbst die vorsichtige

Staatskunst des Fürsten Bismarck sanktioniert hat,' ein Angriff, von langer Hand vorbereitet, gegen die Donaumonarchie, deren Beständ auch für uns Existenzfrage war. Hier war das Ziel auch bei der Sozialdemokratie

populär, der Kampf gegen die tyrannische Autokratie. Im Jahre 14 hätten unsere Radikalen auch eine Loslösung des Baltikums als Befreiungstat begrüßt, während sie dieselbe nach der russischen Revolution als

Gewaltpolitik verurteilten. Ja, ich meine, auch die bürgerlichen Parteien konnten sich mit der östlichen Orientierung des Krieges befreunden. Hier war eine große Kulturmission gegeben, nichts nur die Befreiung Österreich-

Ungarns vom zersetzenden Gift des Panslavismus, sondern auch die Befreiung Europas von der slavischen Jnvasion, die Erschließung des Ostens und die Heilung Frankreichs vom Wahn der Revanche. Endlich — und das

darf nicht unterschätzt werden — wir hatten die Sympathie der Welt für uns. So lagen die Dinge tatsächlich am 1 . August. Bezeichnenderweise hat Herr Görard einmal zu. Befhmann-Hollweg gesagt! „Jm Osten werden wir

Jhnen wohl freie Hand lassen", ein Wort, welches unsere Amerikafresser geflissentlich totgeschwiegen haben, während sie ein von Wilson oost sestum und aus innerpolitischen Gründen gesprochenes, hypothetisches Wort

um so eifriger ausschlachteten. Und welche Früchte winkten hier dem deutschen Unternehmungsgeist! Hier stand ein voller Sieg in Aussicht. Die Siege Hindenburgs illustrieren das. Das ominöse, auch mir unsympathische

Wort „Verständigungsfriede", welches all zu sehr an das Hornberger Schießen, erinnert, fiel dann von selbst. Aber freilich ein einseitiger Sieg! Ja, entsprach das nicht dem Ausgangspunkt des Krieges und dem Ziele, das

rvir erreichen wollten! Berücksichtigung von Ursache und Ziel muhte den Staatsmann mit zwingender Logik dahin führen, im Westen möglichste Zurückhaltung zu beobachten.

Was hat uns denn nun von Etappe zu Etappe immer weiter und weiter von dieser Richtlinie entfernt? Ein enges Bündnis zwischen Kriegführung und öffentlicher Meinung. Die erstere folgte den militärischen

Notwendigkeiten, die letztere kämpfte für die Freiheit der Meere. Beide gingen aus der Verteidigungsstellung zum Angriff über. Die politische Vernunft war ausgeschaltet. Nicht mehr war die Waffe Instrument in der Hand
der Politik, sondern sie verlangte von der Politik, in ihren Dienst zu treten und zu verteidigen, was sie tat. Seien wir nicht schroff in unserm Urteil! Wieviel hat es einen Bismarck gekostet, seinen Willen durchzusetzen, und

nicht einmal er hat ihn immer durchgesetzt.

Meine Herren, ich verkenne nicht die Berechtigung des Wunsches, endlich einmal die Anerkennung eines internationalen Seerechts von England zu erlangen, aber Berechtigung und Möglichkeit und aijch Berechtigung

und Notwendigkeit sind zweierlei. Jch verteidige auch nicht die englischen Kriegsmethoden, die Hungerblockade, den Bruch der Kongoakte, die Behandlung der Missionen, den Lügenfeldzug und anderes mehr, aber

Entrüstung hat bekanntlich nicht den Waffen ihr Ziel zu weisen.
,

Während des Krieges (und zwar im Jahre 15 und 16) habe ich aus meiner bescheidenen Stellung heraus durch zwei Denkschriften versucht, sowohl beim Auswärtigen Amt, wie in den mir zugänglichen Kreisen ein

Programm zu entwickeln und zu begründen, welches sich etwa in die Worte fassen läßt: „Sieg im Osten, Kompromiß im Westen." Der Reichskanzler dankte, im allgemeinen zustimmend, und es ist ja auch kein Geheimnis,

daß sich seine Absichten von Anfang an in dieser Richtung bewegten. Nachher hat er sich dem ausgeübten Druck gefügt. Die Zeitungsredakteure antworteten mir immer: Ja, was wollen Sie denn, wir haben ja gar keine

Wahl; der Vernichtungswille Englands zwingt uns eben zum Kampf bis aufs Messer. Mit Verlaub, hier liegt ein wenig Selbstbetrug vor. Jener Vernichtungswille, wenn er von Hause aus bestanden hat, hatte doch seinen

Zweck verfehlt, denn die Hungerblockade hatte sich als Fehlschlag erwiesen. Jch zweifle aber, ob der Vernichtungswille überhaupt von Anfang bestanden hat. Unter dem Ministerium Asquith gewiß nicht, aber man hat an

ihn geglaubt, weil man an ihn glauben wollte, und man wollte an ihn glauben, weil man sich selbst zuviel zutraute. Wie nahe liegen doch Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung bei einander, wenn die staatsmännische

Vernunft nicht die Macht behält, die Grenze selbst zu ziehen. Unwillkürlich fällt mir das Wort der Königin Luise ein, welches sie zu Napoleon sagte: „Sire, dem Ruhme Friedrichs des Großen darf man es zugute halten,

wenn wir uns über unsere Kräfte getäuscht haben." Wer aber von Vismarck den cauchemar des coalitions gelernt hatte, der konnte sich einen frisch fröhlichen Krieg gegen England, geschweige denn gegen die franco-

angloumerikanische Gruppe allenfalls denken mit einem Drei -Kaiserbündnis als Rückendeckung, sonst nicht.

Und so ergab sich denn aus dem fehlerhaften Augenmaß eine ununterbrochene Kette von Verrechnungen. Auf den Einmarsch in Belgien folgte die englische Kriegserklärung, auf die Entsendung der Zeppeline die

Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, auf den verschärften U-Voofkrieg die amerikanische Kriegserklärung. Die Gase wurden wieder mit Gasen und mit den Tanks erwidert' und endlich auf die Revolutionierung

Rußlands folgte die deutsche Revolution, ' über der Sieg über England wich zurück wie eine Fata morgana, je weiter wir vordrangen.

Meine Herren, es ist wohl richtig, daß die englische Kriegführung dem Leitsatz folgte: „Der Zweck heiligt die Mittel", und daß die englischen Zeitungen es machten wie jener Dieb, welcher rief: „Ergreift den Dieb",

aber das darf uns doch nicht veranlassen, heuchlerisch zu leugnen, daß jener Grundsatz internationale Geltung hatte. Bei uns kleidete er sich in die Lehre von den militärischen Notwendigkeiten, in die Lehre: „der Hieb ist

die beste Parade", und in die Überzeugung, erst gelte es zu siegen, das übrige werde sich dann alles finden A ein Glaube, der ad absurdum geführt worden ist. — Ich erinnere an die unwirtschaftliche Zerstörung

Nordfrankreichs, an die unwirtschaftliche Versenkung von Gütern, an die hohen Löhne in den Munitionsfabriken und ihre jetzigen Folgen, an den plombierten Waggon Lenins und seinen Kausalzusammenhang mit dem 9.

November. Hui manze äe I» ssussie, en meutt.

Warum diese Leichenrede, könnte man fragen. Nun, weil wir auch heute noch nicht den Irrweg der Anglophobie und den noch schlimmeren Irrweg der Russovhilie verlassen haben, und weil der deutsch-englische

Gegensatz einerseits, die russische Illusion andrerseits Europa unweigerlich in den Tod treibt. Ein so verständiger Politiker wie Herr von Kardorff setzt die Hoffnungen unserer künftigen Außenpolitik wieder auf Nußland,

und unzählige Redner und Schriftsteller wollen sich gegen den roestmächtlichen-polnischen Block mit einem deutsch-russischen Block wehren. Es ist dieselbe Täuschung, welcher sich auch so viele während des Krieges

hingegeben haben. So las ich kürzlich in den Preußischen Iahrbüchern, daß General Grüner meint, die deutsche Kriegsvolitik habe es nicht verstanden, Rußland oder Frankreich den Engländern abspenstig zu machen.

Abgesehen davon, daß ich nicht weiß, wo in Rußland oder Frankreich die genügende Zahl der Germanophilcn herkommen sollte, möchte ich fragen: Was ist denn dieses Rußland? Auch Fürst Lichnowski beweist in seiner

Denkschrift, daß er es garnicht kennt. Rußland ist ein riesiger Eiterherd,' das war es aber schon unter dem Zaren, in der Revolution sind die Geschwüre nur aufgebrochen. Der Bolschewik ist nur eine Folgeerscheinung des

Dschinownik, die Frucht einer allgemeinen Entsittlichung, wo sollen da die Kräfte herkommen, welche Rußland lebens- und daher bündnisfähig machen? Aus sich selbst heraus ist der Russe trotz einer Fülle von Begabung

zu einer Wiedergeburt unfähig. Gewiß sind mir Germanen geographisch und moralisch allzeit die berufenen Bildner und Erzieher des russischen Volkes gewesen. Rußland ist reich an Feldfrüchten und Bodenschätzen und

auch an bildungsfähiger Menschenkraft. „Daß sich das größte Werk vollende, genügt ein Geist für 1000 Hände." Der organisierende Geist war germanisch, die Hände slawisch. Das war so seit Rurik. Heute aber sind jene

Schätze verschüttet, und wir haben nicht die Macht, die frühere Rolle unabhängig von der Entente wieder zu übernehmen. Dazu sind wir auch im Verein mit der kleinen Gruppe der russischen Deutschenfreunde viel zu

schwach. Aber da sehen Sie den Widerspruch, in welchen uns eine russisch orientierte Politik verwickeln würde. Wir wollen einen Block gegen die Entente bilden, aber die Möglichkeit, ihn zu bilden, hängt erst von der

Erlaubnis der Entente ab, denn nur, wenn wir von ihr ein Mandat erhielten, könnten wir an jene Aufgabe herantreten. Ich sehe unter diesen Umständen schlechterdings nicht, wie und wann wir unfern Peinigern mit Rußland

drohen kcnne,l. Sollte nicht der Gedanke naher liegen, daß wir die natürlichen Bundesgenossen der Polen im Kampfe gegen den Bolschewismus sind, aber etwaige Hilfe gewiß nicht umsonst, sondern nur gegen Bürgschaft



leisten dürfen? Die Weigerung der Entente, uns ein östliches Mandat anzuvertrauen, ist gegenüber dem Bolschewismus gewiß kurzsichtig, aber doch erklärlich, denn sie hat ihren Grund in dem Respekt, welchen wir noch

immer genießen, und der zu einer Überschätzung unserer Kraft führt. Diese Furcht treibt Frankreich in den verhängnisvollen Circulus vitiosus seiner Außenpolitik hinein, denn es will Leistungen von uns und will uns

dennoch so entmannen, daß wir fast wehrlos den arbeitstörenden und arbeitzerstörenden Elementen von drinnen und von draußen preisgegeben sind, und das führt zu meinem ceterum censeo: Auch heute noch geht der Weg
zu unserer Genesung über London' nicht in dem Sinne, als wollten wir oder könnten wir die Entente sprengen, oder einen Keil hineintreiben, sondern in dem Sinne, daß wir in England möglicherweise einen Anwalt des

gesunden Menschenverstandes finden, der, weil er durch den Krieg weniger gelitten hat, vorurteilsloser als Frankreich die Dinge prüfen und andererseits besser als wir Frankreich begreiflich machen kann, wie sehr unsere

Genesung Vorbedingung der Befriedigung Frankreichs ist, und wie sehr diese Genesung wieder abhängt von der Förderung der Arbeit und Abwehr aller Störungen der Arbeit, somit von einer genügenden wirtschaftlichen

Kraft und — militärischen Stärke.

Mag es Franzosen geben, welche sagen: wenn Deutschland Wüste wird, kann unser Weizen nicht mehr zertreten werden, der gesunde Menschenverstand antwortet doch: nein, wenn Deutschland Wüste wird, verdorrt

auch der Garten der französischen Kapitalisten; und auch in England dürfte es nur wenige Phantasten geben, die sich einbilden, daß ihre Jnsel grün bleibt, wenn Europa in einen Schutthaufen oerwandelt ist.

Aber der Appell an den gesunden Menschenverstand kann doch nur dann Erfolg haben, wenn wir unsererseits zwei Bedingungen erfüllen. Die erste ist Ausschaltung aller Rachegelüste. Meine Herren, eine kriegerische

Revanche ist an sich ein Unding, denn wir könnten zehnmal stärker sein und blieben doch zu schwach gegenüber der feindlichen Umwelt. Zweitens: Die Psyche der Völker widersetzt sich dem Zukunftskrieg, weil dieser

bei der heutigen Waffentechnik nicht nur die militärischen Streitkräfte, fondern auch Länder und Völker zerstört — beiläufig bemerkt auch eins der schwersten Probleme der Zukunft. Aber der Verdacht besteht nun einmal

bei unfern Feinden, und weil er uns schwer schadet, gilt es auch, den Schein nationalistischer Rechnung zu vermeiden. Ich kann unsere Außenpolitik nicht anders als unter diesem praktischen Gesichtspunkt betrachten. Von
deutschnationaler Seite wird mir erwidert werden: nationalistisch wollen wir nicht sein, aber national. Weine Herren, der Unterschied ist sehr schwer zu beobachten und noch schwerer für das Ausland zu erkennen; darum

wird eine richtig verstandene Vaterlandsliebe, das heißt eine solche, die uns vor weiterer Knebelung bewahren will, zeitweilig die Namen Tirpitz und Ludendorff zu vergessen suchen. Die Geschichte wird diesen deutschen

Kannibalen ihren Platz sichern, freilich einen noch besseren ihren unvergleichlichen Truppen; aber beide vertreten doch eine verlorene Sache und das Prinzip des Krieges. Eine richtig verstandene Vaterlandsliebe wird auch

bei Beurteilung der Schuldfrage, das heißt der Schuld am Kriege, nicht nutzlos verweilen. Sieger und Besiegte werden sich darüber nie verständigen. Die Sieger haben die Macht und erst allmählich kann sich der Kreis der

Unparteiischen erweitern. Wahrung des Rechtsstandpunktes, Widerspruch gegen Ungerechtigkeit ist selbstverständlich und erforderlich, aber den eigentlich fördernden Teil unserer Außenpolitik kann ich in Beschwerden

und Protesten noch nicht sehen. Gewiß ist der Friede von Versailles ein Monstrum und höchst bedauerlich, daß der staatsmännische Gedanke des Grafen Brockdorff-Rantzau nicht durchgedrungen ist. Aber wie die Dinge

heute liegen, können wir nur dann aus dem Sumpf des Versailler Friedens herauskommen, wenn wir den festen Boden eines allen Staaten gemeinsamen Interesses gewinnen, und das ist die gemeinsame Gefahr des

Bolschewismus, oder sagen wir doch gleich genauer, der Ausartung der Arbeiterbewegung in Anarchie. Ich möchte also sagen: Unsere Außenpolitik wird der Nation um so positiver dienen, je internationaler sie sich zu

sein befleißigt. Wir haben im Iahre 1890 eine internationale Konferenz zur Inangriffnahme der Arbeiterfragen erlebt, im Iahre 98 eine solche gegen den Anarchismus. Eine Konferenz, welche beide Aufgaben verbände und

damit das Wirtschaftsleben Europas rettete, wäre mehr denn je Gebot der Stunde, denn alle Länder sind krank — es besteht nur ein Unterschied der Grade — und alle Länder von einander abhängig.

Und die zweite Bedingung, welche wir zu erfüllen haben, ist die innere Geschlossenheit im Kampfe gegen den Umsturz. In der Haltung Englands und Italiens liegt doch der unausgesprochene Gedanke, wir wollen euch

zur Rettung behilflich sein, denn wir sehen die Solidarität Europas ein, aber der Ertrinkende muß selbsttätig den Willen zum Leben zeigen, und der besteht vor allem im Zusammenschluß aller.derjenigen, welche die

Evolution der Revolution, die Ordnung dem Chaos vorziehen. Was trennt heut eigentlich die Parteien? Liest man ihre Programme, findet man kaum prinzipielle Unterschiede. Das Trennende sind nicht die Prinzipien,

sondern der Wille zur Macht, die Parteileidenschaft, die Phrase, die historische Reminiszenz, oft auch Personalfragen. Von rechts her heißt es — hieß es wenigstens bisher — „mit dieser Gesellschaft keinen Schritt",' das ist

dieselbe Verblendung, welche einen Bismarä in die Arme Laskers, Befhmann-Hollweg in die Arme Tchcidemanns trieb, eine Verblendung, die gerade das fördert, was sie so heftig tadelt, das immer weitere Hinabrutschen

auf der abschüssigen Bahn. Aber der Ruf: „Die Front nach rechts" ist nicht minder verheerend. Meine Herren, ich mag an meinem Hausgenossen noch so viel und Schweres auszusetzen haben, ich kann mich aber nicht an

ihm rächen, indem ich Dieben und Mördern die Tür öffne, denn sie bestehlen und morden auch mich. Und auch die historische Reminiszenz ist vom Übel, in erster Linie jene andere Schuldfrage, das heißt die Frage nach

der Schuld am Niederbruch. Da sagen die Rechtsparteien: „Die Heimat fiel der Front in den Rücken", und die Linksparteien erklären: „Das alte System brach zusammen." Beide Behauptungen sind eigentlich nur

Feststellungen von Tatsachen, aber die Schlußfolgerungen daraus sind falsch und verhängnisvoll. Die Baterlandspartei hat Glück gehabt' die Mißerfolge der Jahre 1? und 18 hatten ihr Grab gegraben, die Revolution schuf

ihr eine Auferstehung, denn sie gab ihr Gelegenheit, die eigenen Fehler zu leugnen und alle Schuld auf die Revolution zu schieben, welche allerdings das größere Verbrechen war. Ia, sie gab ihr auch Grund, die darauf

folgende Mißwirtschaft einer heftigen Kritik zu unterziehen. Und der Satz: „das alte System brach zusammen" hat zu jenem Glauben verführt, daß im alten System alles morsch gewesen sei A ein schwerer Irrtum, denn die

Kräfte, mit welchen wir allein den Kommunismus besiegen können und auch bisher besiegt haben, die Kräfte, welche die beispiellofen Opfertaten unseres Heeres vollbrachten, fließen aus jenem kategorischen Imperativ der

Pflicht, der das deutsche Offizierkorps und das deutsche Beamtentum geschaffen hat, und der den Neid And die Bewunderung der Welt erregte. Nicht glücklich ist deshalb die seltsame Unterscheidung: gestern

Obrigkeitsstaat, heute Volksstaat. Unser Volk durfte stolz sein auf seine Obrigkeit, die im allgemeinen Gerechtigkeitsliebe pflegte und noch lange nicht so rücksichtslos war, als die französische oder italienische Bürokratie.

Nicht glücklich ist ferner die Monarchistenöder Kappistenriecherei, da wir uns den Luxus solcher BeamtenVergeudung nicht straflos gestatten können. Um so weniger, als diese Schwächung des Regierungsorganismue

zeitlich zusammenfällt mit Nachgiebigkeit gegen unverständige Forderungen, mit Schwächung des Arbeitswillens und Schwächung der Unternehmungslust. Der Bauernführer Heim hat recht, wenn er ausruft: „wir

zerfleischen uns selbst."

Meine Herren! Die Lehren, welche uns die vorhergehende Betrachtung der Lage gibt, lassen sich in wenig Worten zusammenfassen: Das Ausland, von dem nun einmal unfer Wohl und Wehe abhängig, ist, und zwar auch

die Mehrheit unserer bisherigen Feinde, will ein nach außen auf Rache verzichtendes, aber innerlich gesundendes Deutschlands darum gilt der Rechten in erster Linie die Mahnung: macht eine bessere Auslandspolitik,

denn was Ihr national nennt, nennt der Sieger nationalistisch und verweigert uns die Mittel, die wir brauchen, um die inneren Feinde nieder-, die Bolschewisten fernzuhalten. Und den Linksparteien gilt vor allem die

Warnung: Eure Parole: „die Front nach rechts" beraubt Euch der Mittel, die Ihr braucht, um die Ordnung aufrecht zu erhalten, sägt den Ast ab, auf dem Ihr selber sitzt, und treibt Euch unweigerlich in das Chaos der

Räterepublik oder Räterepubliken, welches die Auflösung und den Tod bedeutet. Dies gilt auch den Mehrheitssozialisten, deren Haltung nach dem entsetzlichen Kapp-Putsch leider aoieder vom Positiven zum Negativen

übergegangen ist.

Ich sprach vorher von dem Circulus vitiosus der französischen Politik. Hier sehen Sie den Circulus vitiosus der deutschen Politik. Walte Gott, daß es gelinge, Deutschland aus ihm herauszuführen.

Nr. fra n 2 11 1 e i n, Minilter 2.11., Vien: «leclMrile.

Im Iunihefte dieser Zeitschrift besprach Dr. A. Karger unter dem Titel „Rechtskrisis" Erscheinungen des Rechtslebens unserer Tage, die nicht gleichgültig lassen können. Die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, war sehr

verdienstlich und den interessanten Ausführungen wäre wenig beizufügen, wenn nicht der Zweifel bliebe, ob wir uns tatsächlich, wie der Verfasser meint, in einer Rechtskrise befinden. Den Vorgängen, aus denen das

Bestehen einer Rechtskrise gefolgert wird, geht nämlich die Eigenschaft des Ausnahmsweisen, der Entartung, durchwegs ab, sie Fallen aus dem erfahrungsgemäß Üblichen nicht heraus. Zweifel am Rechte, Machtgebrauch,

Forderungen politischer Parteien, gesellschaftliche und wirtschaftliche Strömungen, die auf das Recht übergreifen, Streit verschiedener Rechtsauffassungen um ihre Geltung, diefe vermeintlich der Gegenwart

eigentümlichen Verfallszeichen sind im großen wie im kleinen die Antriebe aller Rechtsentwicklung, soweit sie sich geschichtlich verfolgen läßt. Das würde anschaulicher sein, wenn nicht die Rechtsgeschichte ähnlich der

politischen bis in die jüngste Zeit sich fast immer auf die hochragenden Gefetzgebungs- und Rechtsbildungsakte beschränkt und das meiste, was zwischen Geburt und Sterben einer Rechtsordnung oder eines

Rechtsinstitutes liegt, in der Regel vernachlässigt hätte. Im Gegensatze zur Ansicht, daß die Abschnitte unbeirrter Rechtsherrschaft überwiegen, ist tatsächlich, sobald die Kultur eines Volkes eine gewisse

Stufe erreicht hat, niemals Ruhe. Jedes neue Recht hat sogleich seine Gegnerschaften und diese mehren sich, je länger es gilt. Bald sind sie moralischer, bald politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Wurzel, bald sind es

gewaltige Volks- oder Massenbewegungen, bald werden (besetze und Rechtssätze durch Verkehr und Rechtsprechung wie von Thermiten ausgehöhlt und untergraben, bis sie wirksam zu sein aufhören. Das römische Recht

mit seinen Übergängen vom zivilen zum prätorischen und vom strengen zum billigen Rechte und dann wieder der Umschlag in das Recht der späteren Kaiser und in das byzantinische Recht ist eine reiche Mustertafel

dafür, der Mittelalter und Neuzeit wenn nicht gleich grußartiges, doch sehr ähnliches an die Seite zu stellen haben. Was die Rechtsveränderungen betrifft, die A. Karger beispielsweise tadelnd hervorhebt, wird niemand

behaupten wollen, dag die ihnen vorausgegangene Rechtslage der Privatangestellten, der Gesinde, der Frauen, der Volksschullehrer u. a. die Frucht abstrakten philosophischen Denkens, Verkörperung reiner Weisheit war.

Die gesellschaftlichen Anschauungen, deren Niederschlag Recht und Sitte sind, bilden sich in den ursprünglichsten wie in den höchststehenden Verbänden unter dem Einflüsse derselben Kräfte, und in welcher Gestalt

immer prägt sich stets in der jeweiligen Rechtsordnung, so viel Gutes sie enthalten mag, mehr oder weniger deutlich aus, welche Teile des Volkes die stärkeren und welche die schwächeren waren oder*sind. Es hat auch bis

jetzt kein Zeitalter gegeben, für das sich nicht innerhalb der Gesellschaft das Streben nach Vorrang und Oberhand sowie nach Gestaltung des Gemeinlebens im Sinne der vorherrschenden Jnteressen und Ideen feststellen

liege. Man wird kaum ein Rechtsinstitut der zivilisierten Völker nennen können, in dessen Geschichte sich nicht die gesamte Geistes- und Kulturentwicklung spiegeln würde, die diese aus freien Stücken oder gewaltsam

duilhgemacht haben. Aus Verhältnissen des Einzelnen zu den Sachgütern, an Erbund Vertragsrecht, Handlungsfähigkeit, Volljährigkeit usw. ist das leicht nachzuweisen. Diese Positivität des Rechtes einbekennen, heißt

keineswegs die sittlichen Forderungen an sein Wesen und seine Ziele verleugnen. Der Mensch als Gattung kann aber nur aus der zeitlichen Wirklichkeit und Geistigkeit heraus sittlich sein und denken. Ethik ist ihrem

Inhalte nach etwas historisches. Der Jnhalt aber bestimmt sich unter den Eindrücken der wandelbaren Umwelt. Die in dieser maßgebende Gewalt und Macht in ethisch möglichst geläuterte Regeln des gesellschaftlichen

Daseins umzusetzen, ist für aufgeklärte Länder und Völker die Obliegenheit der Rechtsordnung. Den Aufstieg durch ihre Kraft und Art dazu berufener Gruppen zu hemmen oder zu verhindern, daß sie, stark genug

geworden, den gesellschaftlichen Einrichtungen ihren Stempel aufdrücken, war das Recht wohl niemals im Stande, und es von ihm zu verlangen, wäre Überspanntheit.

Das war vorauszuschicken, um zu wissen, von welcher Vorstellung über Werden und Fortbilden des Rechts ausgegangen wird, und um den allgemeinen Hintergrund zu geben, auf dem die gegenwärtigen

Rechtserscheinungen allein richtig gewürdigt werden können. Als Teile des uns bekannten geschichtlichen Ablaufes sind sie nichts ungewöhnliches. Sie bekunden, daß wieder einmal tiefgehende geistige oder

gesellschaftliche Veränderungen im Gange sind. An früheren ähnlichen Prozessen ist kein Mangel. Man braucht sich nur an das Erringen eines besseren Gesellenrechts in der Zunftzeit zu erinnern, an den Kampf um die

Freiheit des Bauernlandes oder überhaupt den Sieg der freien Wirtschaft über die gebundene. Der gewaltigste Vorläufer war der Ersatz des einheimischen deutschen Rechts durch das römische. Die Aufrichtung des heute

schon unbestrittenen Teiles der modernen Sozialpolitik gehört ebenfalls hierher. Diese Neuerungen mußten insgesamt gegen altes Recht sich durchsetzen, das von vielen und anfangs sogar von den meisten auch für gut

gehalten wurde. Ohne Widerstand, Zwist und ohne das Gefühl der Anhänger des Geltenden, daß damit Unrecht an Stelle wohl begründeten Rechts trete, ging es in keinem dieser Fälle ab. Demnach ist daraus für Millionen

Recht geworden, das nun gegen neue Einbrüche mit gleicher Überzeugung, verteidigt wird, wie die war, wider welche ihre Ahnen anzukämpfen hatten, als sie sich das jetzige Recht eroberten. Das Heranrücken und

Schwinden der Geschlechter wirft so seine Schatten auch auf die Rechtsordnung. Ein ewiges nicht abänderbares Naturrecht, wie es z. B. die katholische Kirche annimmt, mag als Ideal eines alle Menschen einigenden

Rechtssystems betrachtet werden, als soziale Tatsache kann man vorläufig damit nicht rechnen. Erblickt man in jedem politischen, moralischen, wirtschaftlichen oder sozialen Anstürme auf das geltende Recht oder auch

nur in solchen besonders wuchtigen Angriffen eine Rechtskrife, dann ist das Recht in den Iahrtausenden, die unsere Kenntnis umfaßt, nie lange krisenfrei gewesen. Die Rechtsgeschichte wäre dann eigentlich nichts als eine

Geschichte immerwährender Rechtskrisen und der Begriff Rechtskrise verlöre notwenidig alle Bedeutung. Er wäre dasselbe wie Rechtsveränderung oder, wenn man will, mißfällige Rechtsänderung, würde also zu einer

Geschmackskategorie, zu etwas Ästethischem.

Das stände jedoch im Widerspruche mit dem allgemeinen Begriffe Krise. Eine solche ist vorhanden, wenn eine wesentliche Bedingung eines Zustande«, oder Verhältnisses und damit dessen Fortbestand oder regelmäßige

Wirksamkeit zweifelhaft wird. Das kann auch hinsichtlich des Rechts eintreten u. z. in doppelter Weise. Die eine Möglichkeit ist, daß den Satzungen, die Siecht sein sollen, dasjenige zu entgehen droht, was sie zu wahrem

Rechte macht. Über letzteres gehen die Meinungen auseinander und es wird sich im Vorbeigehen nicht Einigkeit herstellen lassen. Nehmen wir daher vorläufig als Maßstab das Recht, das im letzten halben Jahrhundert vor

dem Kriege der staatlichen Genehmigung teilhaft wurde. Danach beurteilt wird zwar der Rechtscharakter einer großen Menge von Kriegsgesetzen und Verordnungen verneint werden müssen, dagegen arbeitete die

Gesetzgebung nach dem Umstürze mit wenigen Ausnahmen bisher mit Rechtsgedanken, die schon im Frieden von ihr aufgenommen worden waren oder die communis opinio weiter Gesellschaftskreise, man kann sogar

sagen, die Mehrheit für sich hatten. Selbst dasjenige Kapitel der Gesetzgebung, das am meisten Ärgernis erregt hat, die Sozialisierung verarbeitet, wie man sonst immer von ihr denken mag, ausschließlich unangefochtene,

eingelebte Rechtsprinzipien wie z. B. den Gedanken der Enteignung, des staatlichen Einflusses auf wirtschaftliche Unternehmungen, der Verschmelzung von Rechts- und Verwaltungsgesichtspunkten in wirtschaftlichen

und Verkehrssachen u. a. Die Keimzelle des Betriebsräte-Gesetzes ist desgleichen in der geltenden Rechtsordnung, in den Arbeiterausschüssen zu suchen. Diese alten Bestandteile erfuhren überraschende Anwendungen, es

wurden daraus Folgerungen uion größerer Tragweite gezogen, als vorauszusehen war, die Zweckmäßigkeit dieser Folgerungen ist mitunter sehr fragwürdig, die Gesetzgebung A ist auch sonst in manchem nicht ganz im

richtigem Geleise. Doch an Schöpfungen, welche die gesellschaftlichen Rechtsanschauungen, die vor L>em Kriege im Schwange waren, grundsätzlich verletzen, wird man nicht so viele auszeigen können, daß in Bezug auf

den Gehalt des neuen Rechts oder nach den Motiven der neuen Rechtsbildung von einer Rechtskrise schlechthin die Rede sein könnte. Das hat der Schreiber dieser Zeilen schon in der heurigen Neujahrsnummer der

Deutschen Juristenzeitung (So. 7 ff.) näher dargelegt. Eine schwere Prüfung für das Rechtsleben ist, wie A. Karger mit Fug hervorhebt, die Sintflut von Gesetzen und Rechtsvorschriften, eine Krise kann jedoch auch sie nur

herbeiführen, sofern sich diese Normen inhaltlich von den im Volke festsitzenden Rechtsanschauungen und Rechtsgefühlen zu sehr entfernen. Daß die Rechtsordnung eine Wendung nimmt, die für die Jnteressen einzelner

politischer oder gesellschaftlicher Gruppen unerwünscht ist, kann möglicherweise Au einer Wirtschafts- oder Finanzkrise führen, begründet aber an und Mr sich noch keine Rechtskrise. Beides ist auseinander zu halten,

denn es ist überaus bedenklich und dem Rechte meist abträglich, geschäftlichen Krisen mittels des Rechtes beikommen zu wollen.

Das zweite, das zu einer Rechtskrise Anlaß geben kann, ist ErkrankenA Verkümmern oder Versagen des Rechtsgefühles oder allgemeiner der Rechtsachtung. Der kennzeichnendste Ausdruck einer Rechtskrise ist

verbreitetes Nichtbefolgen der Rechtsnormen, sei es weil sich der gesunde Rechtssinn ihres Tenors wegen wider sie auflehnt — davon wurde eben gesprochen — sei es weil infolge geistig-sittlicher Umstimmungen die

Normen nicht mehr bestimmend wirken. Auch gute Gesetze können aufhören, verbindlich zu sein, wenn Roheit, Unmoral und Leichtfertigkeit überhand nehmen. Daß es von dieser Seite her jetzt zu einer Rechtskrise

kommen könne, zum Teile vielleicht schon gekommen ist, ist auch vom Schreiber dieser Zeilen nicht geleugnet worden und es muß auf einem Mißverständisse beruhen, wenn ihm eingangs des Artikels A. Kargers



unterstellt wird, daß er weder den gegenwärtigen Verfall der Sittlichkeit noch die Schwächung des Nechtsgefühles zugebe. Schon in dem früher gedachten Aufsatze in der Deutschen Iuristenzeitung wurde ausdrücklich

gesagt, daß diese beiden Tatsachen vor eine Krise stellen und das Recht nicht durch die neuen Normen, sondern durch die Menschen gefährdet sei. In einem Beitrage zu der Festschrift, die aus Anlaß des

fünfundzwanzigjährigen Bestandes der Deutschen Iuristenzeitung veröffentlicht wurde, kam neuerdings die Sprache darauf. Dort heißt es, daß die Besiegten durch den Friedensvertrag in ihren bisherigen Anschauungen

über Sittlichkeit und Recht irre werden müssen. Ihr Sittlichkeits- und Rechtsgefühl werde wankend und die zwingende Autorität der Rechtsordnung schwinde. Der Glaube an das Recht und die Gehorsamspflicht mindere

sich und das Vorbild des Gewaltfriedens flüstere es ein, den schlechten Trieben, die er als Völkergesetz feierlich bekräftigte, auch im Rechtsleben freien Lauf zu lassen. Es sei zu befürchten, daß der Vertrag den Anstoß zu

einer vulgären Rechtsphilosophie und Rechtsübung geben werde, die mit dem gesetzten Recht nicht im Einklänge stehen (S. 89). Daß in dieser Hinsicht die Voraussetzungen für eine Rechtskrise im vollsten Umfange

gegeben seien, kann wohl kaum nachdrücklicher geäußert werden. Unter den Volkskrankheiten, die der Krieg hinterlassen hat, ist die geschwundene Ehrfurcht vor Sittlichkeit und Recht für Staat und Gesellschaft fast

beängstigender als die eine oder die andere leibliche Seuche. Wer offenen Auges das Leben ansieht, kann sich darüber nicht täuschen. An diese Dinge kann nicht oft und laut genug gemahnt werden. Den Wert sicherer

Rechtgeltung jetzt zu unterschätzen, wäre der unverzeihlichste Fehler. Nicht bloß die Iuristen, ebenso die Staatsmänner, die Soziologen, die. Volks- und Menschenfreunde müssen sich nun den Schutz der „ideologischen

Bestandteile des Rechtslebens" angelegen sein lassen, deren Bedeutung für den Staatsorganismus so häufig verkannt wird. Die Ereignisse, deren Opfer wir geworden sind, haben das Federwerk des Staatswesens wie noch

nie bloßgelegt. Müssen die Schrecken dieser Erkenntnis ertragen werden, so sollen doch auch alle therapeutischen Lehren, die daraus zu schöpfen sind, berücksichtigt und ausgenützt werden und eine der wichtigsten davon

ist, daß derzeit nicht das Problem des sogenannten objektiven Rechts, d. i. des Gehaltes und der Form des Rechts im Vordergrunde steht, vielmehr das menschlich-persönliche, rechtspathologische. Die

Strafrechtswissenschaft ist schon seit geraumem auf dieser Spur.

Man hat es somit, wenn das Gesagte richtig ist, nicht mit einem, sondern mit zwei Tatbeständen zu tun: mit einer eigenartigen Rechtsentwicklung, die vielen früher maßgebenden wirtschaftlichen und sozialen Theorien

gegen den Strich geht und deshalb Unzufriedenheit und Einspruch hervorruft, und mit einer bevorstehenden oder schon eingetretenen Minderemvfänglichkeit für die verbindliche Kraft der Rechtsnormen, die, wenn sie um
sich greift und andauert, eine Rechtskrise erzeugen kann. Den Vorschlägen, mit denen der hier erörterte Artikel des Iuniheftes endet, kann deshalb zwar zugestimmt werden, die Sache ist aber mit ihnen noch nicht erledigt.

Sie zielen nämlich vorzugsweise auf Stoff und Inhalt der Gesetzgebung, übergehen aber auch darin die politischen und Interessen-Spaltungen, aus denen die Schwierigkeiten der neueren Gesetzgebung stammen. Diese

stehen zugleich dem schöpferischen oder doch Richtung weisenden Berufe im Wege, den A. Karger zutreffend der Gesetzgebung beilegt. Dagegen weisen die Vorschläge eine vollständige Lücke in Bezug auf die

Adressaten der Rechtsgebote auf, obwohl gerade diese die Glieder des Nechtslebens sind, die in die Krise hineintreiben, wenn man sie noch länger ihrer falschen Einstellung überläßt, und an denen daher die löblichsten

Versuche einer sachlichen Rechtsverbesserung scheitern müßten. Das eindringlich zu betonen, dürfte nicht unangebracht sein,, zumal das Vermeiden der Rechtskrise das wichtigere und leider mühsamere und kunstvollere

Stück der Aufgabe ist. Für nichts sind die meisten Menschen so schwer zu gewinnen als für eine innere Disziplin, die für. sie mit Verzicht und Entsagen verbunden ist. Iust um die Erziehung, dazu, überdies noch in einem

Zeitpunkte, wo die Massen von Wünschen überfließen, handelt es sich. Ob und wie das zu erreichen ist, gehört auf ein anderes Blatt. In einer Reihe trefflicher Abhandlungen hat der Herausgeber von „Nord und Süd" sich

damit in viel versprechender Weise zu beschäftigen begonnen. Unter allen Umständen wird hierzu gemeinsanie Arbeit mehrerer Wissenszweige zu leisten sein und auch die Politik darf sich nicht abseits halten. Derlei

Vorkehrungen mögen als etwas außerordentliches erscheinen, das ist aber nur die Folge davon, daß man es bisher für nicht nötig erachtete, sich um die Verknüpfung des Rechts mit dem Geiste und dem Fühlen der

Menschen viel zu kümmern. Mit den: schönen Vertrauen, daß Rechtssinn und Rechtsgehorsam wie die Lilien auf dem Felde von selber immer nachwachsen werden, ist es nun aus, es muß ein Abschnitt tüchtiger

moralischer Gartenkunst beginnen. Weil man aus Gewohnheit vielleicht weniger bereit ist, bloß für das Recht sich in Unkosten zu stecken, so soll nicht verschwiegen werden, daß die wieder aufrichtende Nacherziehung,

deren es zur Verhütung oder Beendigung der Rechtskrise bedürfte, ebenso für das Recht wie für Wirtschaft und Politik unerläßlich ist und für alle diese Gebiete dasselbe fein muß: Erziehung zum Staate, zur Selbftbindung

an das Gesetz und zu Arbeit, Pflicht, Menschlichkeit und Solidarität der Volksgenossen. Wir wollen hoffen, daß es dafür noch nicht zu spät ist, daß nur eine Kriegslähmung zu heilen, nicht auf das Wunder der Erweckung

von Abgestorbenem zu warten ist. Eine Schande, wie es das Sinken des Rechtssinnes und der Rechtskultur wäre, von sich abzuwehren, muß ein Volk, das sich nicht aufgibt, um jeden Preis vermögen.

llr.lh. «re», NoltocK:

Nie politischen Nnngllchlleiten Her 2eit.

(Nachfolgende Zeilen wollen als Resultat zwanzigjähriger

Studien betrachtet werden, wie sie sich einem als Neurologe und

Psychiater mit der mecklenburgischen Mentalität Avertrauten

Bayern ergeben mußten).

Das Kunterbunt von Gestaltungsgedanken, die sich in unserer problematischen Zeit an die Oberfläche drängen, reduziert sich letzten Endes auf drei Wcltanschauungskreise, welche um die Vorherrschaft in der Aufgabe

ringen, unsere staatliche Gesellschaftsordnung auf neue Grundlagen zu stellen, einen neuen politischen Indikator aufzurichten.

Ich will der historischen Entwicklung folgen.

In alten Zeiten stand ein allmächtiger Fürst an der Spitze und hielt das völkische Schicksal in seiner Hand. Um ihn gruppierten sich abhängige Fürsten, der Landesadel und die Geistlichkeit. Diese drei Faktoren waren

ausschließlich die Träger der Politik. Die Hörigkeit war geltendes Prinzip, Kriechertum, Achselträgerei, Heuchelei, Kulissenwirtschaft, Neid und Intrigue und Vetternwirtschaft die notwendige charakterologische

Folgeerscheinung bei diesem Schmarotzertum. Denn es fehlte ja jeglicher modulierende Einfluß der Gesamtheit des übrigen Volkes, welches zur Rolle des rechtlosen Ausbeutungsobjekts verurteilt war. An diesem Fehlen

des Gegengewichts krankte das Ganze. Oben lebte man auf Kosten des Volkes einen guten Tag, man schlemmte, praßte, spielte, vertrieb die Zeit mit Iagd, Turnieren, Fehden. Das Gewaltprinzip regierte, Kulturaufgaben

stand man feindlich und verächtlich gegenüber, man verluderte und demoralisierte. Die große Masse des Volkes ahmte die schlechten Gewohnheiten des Vorbildes nach und geriet dafür in die Zwangsjacke strenger

Gesetze. Eine bessere Volksschicht entwickelte trotzdem und gerade deshalb Zivilisation und Kultur. In den Städten besonders kämpfte das Bürgertum um Geltung seines staatlichen Wertes und schon Kaiser Heinrich I.

(919— 36) und Papst Gregor VII. versuchten der Macht des Geistes gegenüber der materiellen Gewalt Achtung zu verschaffen. So haben wir hier schon die Keime einer proletarischen und demokratischen völkischen

Teilung und einer demokratischen Bewegung. Aber während man damals schon in England durch eine Verständigung des Adels mit dem Volke das Königtum beschränkte und den Grundstein zu einer konstitutionellen

Verfassung legte, während man in Frankreich durch einen Kompromiß mit dem Volke die absolute Monarchie begründete, ging es in Deutschland über diese leisen Ansätze völkischer Anerkennung im alten

entwicklungsfeindlichen Gewaltregiment weiter. Am schlimmsten erging es dem Bauernstand. Der war zinspflichtig, hörig, untertänig, leibeigen, nahezu vogelfreies Ausbeutungsobjekt. Nur die Südbayern, die Dittmarsen

und Stedinger vermochten ihre Selbständigkeit zu behaupten. Erst 1809 konnte sich in Preußen die Humanität bis zur Aufhebung der Leibeigenschaft durchsetzen, in Württemberg 1817, in Bayern 1818, in der sächsischen

Lausitz erst 1832' in Mecklenburg bestand sie, nicht nominell, aber geistig in übelsten Resten bis zu dem jetzigen Weltkriege.

Mit dem ausklingenden Mittelalter hatten die Folgeerscheinungen des Allmachtstaumels die herrschende Klasse so weit zerfressen, daß das Bürgertum als Kulturträger an die Reihe kam. Die Demokratie war durch eine

oppositionelle, reaktionäre Latenzperiode zu schöpferischer Staatsgeltung entwickelt. Aber ihr fehlte das Machtinstrument und in den Kämpfen mit Fürst, Adel und Geistlichkeit erschöpfte sich das Volk, zumal Luther die

Erstarrung der Fürsten begünstigte und eine fürstliche Despotie gegen Kaiser und gegen das Volk erstehen ließ. Aus dem erschöpfenden, alles verzehrenden Dreißigjährigen Krieg ging der fürstliche Militarismus (stehende

Heere) hervor.

Um die Mitte des 17. Iahrhunderts tauchte nun eine neue Macht neben den bisherigen Allgewaltigen auf: das Kapital. Dasselbe schloß sich zunächst der Machtgruppe an — eine erste abtrünnige, fahnenflüchtige

Volksschicht, aus Handel und Grundbesitz stammend. Anfangs ging es einen Kompromiß mit Thron, Adel, Kirche und später auch mit dessen erweiterter Macht, der Bürokratie ein, behauptete sich aber bald als souveräner

Alleinherrscher, dem sich traoitionsgetreu die herrschende Kaste mit ihren vererbten Anpassungsmechanismen, mit den aus der Machtstellung geborenen oben erwähnten zweifelhaften Eigenschaften gegen das übrige Volk

gewandt, unterordnete.

Seither regiert das Kapital unumschränkt, der Fürst ist zum ersten Diener des Staates geworden, zum Adel und der hohen Geistlichkeit war das Großkapital gekommen, der fortschreitende Ausbau der Bürokratie, die von

der Staatsgewalt diktierte Erziehung des Volkes durch Schule, Kirche, Gerichtsbarkeit und Militär stützte den Machtstaat. So war es bis heute. Unter dem neuen Tyrannen blieb, seit Urzeiten an souveräne Gefolgschaft mit

ihren Vorteilen gewöhnt, die herrschende Kaste machtpolitisch orientiert, fortschrittsfeindlich und volksfeindlich. Ihre Repräsentanten sind heute die aus den Konservativen, resp. Nationalliberalen hervorgegangenen:

Deutschnationale und deutsche Volksvartei.

Gegen diese älteste politische Machtgruppe erstand nun aus dem Wohlstand und Kulturwerte schaffenden, aber rechtlosen Volke eine Oberschicht, welcher auf Grund der materiellen und ideellen Erfolge, die ihr der

Hände Arbeit und des Gehirns Fähigkeiten schufen, eine andere Weltanschauung innewohnte. Es war ein sich seines staatlichen und menschlichen Wertes bewußtes, stolzes Bürgertum, das nach entsprechender Geltung

verlangte, das nicht nach oben kriechen, aber auch nicht nach unten treten wollte, dem der andauernde schwere Kampf gegen Adie beherrschenden und ausbeutenden Elemente des obrigkeitlichen Machtstaates seine liberale

Denkungsart, seine Forderung auf Wertung nach Leistung, sein Verlangen nach Menschlichkeit und Gerechtigkeit gegen alle immer schärfer entwickelte. Der Auffassung dieser Demokratie ent-, sprach, daß der Landesfürst

der erste Diener des Staates ist, daß das

Wohl des gesamten Volkes, seine menschliche Freiheit und gerechte Würdigung das pflichtgemäße. Ziel der Regierung, des Beamtenkörpers sein muß. Jhr entspricht auch, seit der Mitte des 17. Jahrhunderts, sich nicht in

Hörigkeit des neuen Despoten, genannt Kapital, zu begeben, sondern auch diesen Souverän zum ersten Diener des Staates herunter zu zwingen, d. h. das Kapital dem Allgemeinwohl dienstbar zu machen. Ein altruistisches

Prinzip charakterisiert den bürgerlichen Staatsgedanken gegen den aus der Anerkennung des Machtstaates geborenen Egoismus der Rechtsparteien.

Wir haben eingangs die betrübende Entwicklungsgeschichte des bürgerlichen Staatsgedankens in groben Umrissen kennen gelernt. Aus dem christlichen Bürgerkrieg ging ein ohnmächtiges Volk und ein militaristisch

versteiftes Staatsregime hervor. Während in England schon im 12. Jahrhundert und kurz darauf in Frankreich eine liberale Mauserung des Regierungswillens konstatierbar ist und zu politischen Kompromissen mit dem
Bürgertum, also zu seiner Anerkennung als eines Gestaltungsfaktors, führte, blieb es im Deutschen Reich beim absolutistischen Machtwillen des Obrigkeitsstaats und rechtlosem Untertanensystem. Aber das Bürgertum war

sich seines staatswirtschastlichen und politischen Wertfaktors als Kulturträger vom 16. Jahrhundert an immer mehr bewußt geworden, der ständige Druck des immer stärker sich ausbauenden Machtregimes, wie er als

Folgeerscheinung des kurzsichtigen Widerstands aufgefaßt werden muß, erzeugte naturgemäß eine innere Spannung mit stetig wachsender Gefahr revolutionärer Entladung. Freilich, so lange ein zuverlässiges Heer dem
souveränen Willen zur Verfügung stand und keine außenpolitische Zwangslage geschaffen war, konnte man diese ungesunde völkische Situation bei dem oben herrschenden volkspsychologischen Unvermögen

weiterbestehen lassen.

Die Freiheitsbewegung von 1813/14/15, die demokratische Revolution von 48 erlag dem absolutistischen Militarismus; Bismarck, dieser größte Feind der Demokratie in der Weltgeschichte nach Napoleon, wußte das

deutsche Bürgertum nach geschickter Benutzung zur Reichsgründung und Festigung wieder brutal unter Druck zu setzen und zur politischen Ohnmacht zu verurteilen. Unter dem letzten Hohenzollern, dem weit- und

volksfremden Wilhelm II. trieb der absolutistische Machtstaat noch einmal zu mittelalterlicher Blüte, trotzdem bereits die nächste Volksschicht immer nachdrücklicher mit Forderungen auftrat.

Die historische Tragik der Demokratie liegt in erster Linie in einer ungenügend qualifizierten Führung begründet, der eine straffe und einheitliche Zusammenfassung aller Volkskräfte nicht rechtzeitig gelang, trotzdem die

ethischen Grundforderungen so stark und umfassend stets waren, daß neue Parteiungen (Zentrum,. Freisinn, Nationalliberalismus etc. etc.) ihr nicht andauernd das Kraftreservoir hatten vermindern dürfen. Aus dieser

völkischen Zersplitterung erwuchs eine politische Schwächung demokratischer Zielstrebung und umgekehrt eine Machtsteigerung des monarchischen Absolutismus (6«v,6e et impera). Ferner fehlte der Demokratie das

notwendige Machtinstrument, in revolutionärer Bewegung seinen Willen durchzusetzen und zu stabilisieren, und schließlich versagte bekanntlich in solchen Krisen der Charakter der in die Machtsphäre der Regierung

Gelangten vielfach. Und endlich — das gilt insbesondere für Norddeutschland — fehlte eigentlich bis heute der Nährboden einer allgemeinen liberalen Denkungsart. So lange man sich nicht rechts — und wir sind heute

davon weiter entfernt denn je — zum Liberalismus bekennt, hat die Demokratie den denkbar schwierigsten Standpunkt und auch der Sozialismus kann sich nicht aus seinem Radikalismus zu höherer Staatseinsicht

temperieren.

Die Südstaaten sind — anscheinend seit den napoleonischen Einflüssen — einen anderen Weg politischer Entwicklung gegangen. Der Liberalismus hatte den Absolutismus abgelöst, eine demokratische Gesinnung

umfaßte das gesamte Volk, ein seelisches Band vom Fürsten bis zum letzten Arbeiter war hergestellt. Die revolutionären Vorgänge in Süddeutschland sind kein Gegenbeweis, denn sie sind von fremden Elementen

(Matrosen, galizischen und russischen Propagandisten) mit Hilfe kriegsverwilderter unreifer lugend in Szene gesetzt und beweisen nur die nervöse Erschöpfung des Volkes. Die weitere Entwicklung wird die Richtigkeit

dieser Behauptung erweisen.

Iedenfalls ist es ein für die Dauer ganz unhaltbarer Zustand, daß im Deutschen Reiche demokratisch-republikanische süddeutsche Denkweise der norddeutschen monarchisch-absolutistischen Mentalität schroff

gegenübersteht. Es kann ja auch ein Königreich republikanischer sein als eine Republik. (England — Frankreich).

Die dritte Gruppe umfaßt den Sozialismus.

Diese Linksgruppen charakterisiert die Auffassung, daß lediglich sie ein würdeloses Ausbeutungsobjekt des Kapitals seien, sowie die Schlußfolgerung, daß das Kapital beseitigt werden müsse, eine nichtkapitalistische

Gesellschafts- und Staatsordnung einzurichten sei. Der Radikalismus dieser politischen Bewegung sitzt vorzugsweise in Norddeutschland und ist eine Konsequenz des andauernden aktiven und passiven Widerstands des

Hohenzollernmachtregimes, der anachronistischen hartnäckigen Erhaltung des Obrigkeitsstaats.



Der sorgfältig gepflegte, antiquierte Kastengeist verhinderte ein gegenseitiges Verständnis der einzelnen Bevölkerungsschichten und schuf in erster Linie jene gefahrvolle, unüberbrückte Kluft zwischen Fürst, dem aus

der obersten, politisch rechtsgerichteten Schicht sich rekrutierenden Regierungskörper einerseits und den Arbeitermassen andrerseits. Dementsprechend blieben die unter Wilhelm II. geschaffenen, in der Opposition

geborenen, sozialen Fürsorgeeinrichtungen kalte, papierne Wertlosigkeiten, welche der autoritativen Führerkraft entbehrten.

So mußte den Massen Staatseinsicht und Verständnis für organisches Werden einer Gesellschaftsordnung fremd bleiben.

Ein höchst ungünstiges Moment für die Entwicklungsrichtung der Arbeiterbewegung lag und liegt ferner in der Tatsache, daß ein ungeheurer Prozentsatz der unteren Volksschicht sich eben deshalb dort befindet, weil er

intellektuell oder charatterologisch oder in beiden Beziehungen irgendwie minder- oder unterwertig ist, weil die Führung hauptsächlich auf bürokratische, straffe Organisation und politische Parteiroutine und fast gar nicht

auf systematische Hebung des Bildungsniveaus bedacht war. Der historischen Stellung zum Staat entsprechend war und ist es, daß weltfremde Ideologen, verbitterte Psychopathen, am herrschenden Staatsregime krankende,

räche- und machtgierige Intellektuelle es zu einer ganz besonderen Wirkungskraft als politische Führer der Massen dringen mußten. So müssen auch Marx und Engels, zweifellos zu den hundert Begabtesten des letzten

Jahrhunderts gehörig, doch weniger unter die realen Volkswirtschaftler als unter die dichterischen Träumer gerechnet und als Utopisten aufgefaßt werden. Langfristige Theorien auf dem Gebiet der Soziologie werden

immer wieder an den Unberechenbarkeiten zukünftigen Geschehens zerbrechen. Und es komme, was wolle: So lange die Qualifikation der Menschen einer so enormen Variation unterworfen ist, wird sich immer wieder

größere und geringere Macht, größerer und geringerer Besitz.herausbilden müssen.

Ein solcher, sich selbst und der gesamten Staatsentwicklung höchst gefährlicher Machtfaktor hätte sich in Preußen-Deutschland niemals derartig ausgewachsen, wenn man rechtzeitig, wenigstens vor zwanzig Jahren, den

Sozialisten den Weg in die Regierung geöffnet hätte.

Man machte regierungsseitig diesen Fehler, wie man ihn schon vor hundert Jahren dem erstarkenden Bürgertum gegenüber machte. Man hielt, mitten in einem soziologisch vorausgeeilten Kulturkreis, krampfhaft fest am
mittelalterlichen Kastengeist, am Machtprinzip der Staatsgewalt.

Mit der Gründung des Deutschen Reichs wurde durch solche Verhältnisse den auf der Unterlage des Liberalismus langst demokratisierten Südstaaten ein Hemmschuh angelegt, der Gegensätze notwendig verschärfen

mußte. Ich bin gewiß, daß der weit modernere Süden längst in das Fahrwasser ruhigerer Fortentwicklung eingelenkt hat, wenn der Norden noch in schweren Erschütterungen, Konflikten und Krisen zittetn wird. Nicht der

preußische Militarismus hat uns in diese elementare Katastrophe hineinschlittern lassen, sondern das kultur- und volksfeindliche, auf Faustrecht und dynastische Machterweiterung eingestellte Regierungswerk der gesamten

Hohenzollernkonige bis zum letzten war die Ursache seiner weltblinden Auswirkung.

Soll das Rerch beisammen bleiben, so ist dem Süden jetzt die Mission modernisierter Neubildung zugefallen. An die Stelle des nicht mehr zeitgemäßen Parteiengewirrs hätte nun, nach Wegfall der Widerstände, eine

Vereinfachung auf die drei obigen politischen Gruppen zu erfolgen Alnd dem Liberalismus muß von der äußersten Rechten bis zur extremsten Linken zum Siege verholfen werden. Das verlangen unerbittlich unsere

weltpolitischen Interessen. Rechts muß man einsehen lernen, daß das bisherige Machtprinzip, weil von der Zeit innerhalb unseres Kulturkreises längst überholt, endgültig verabschiedet werden muß, links ist ein besserer

Kontakt mit dem Ganzen, eine kulturelle und soziale Hebung der Massen mit allen Mitteln zu betreiben. Die Mitte des deutschen Volkes, dieser hochwertige Kulturträger, muß sich zu stärkerer revolutionärer Aktivität

bequemen, um dem Ausgleichungsprozeß gewachsen zu sein.

Aus dem rapiden Aufstieg zum Wohlstand seit 1870 ging ein immer mehr kapitalistisch eingestelltes deutsches Volk in den Weltkrieg. Die regierungs- und militärseitige Kriegswirtschaft appellierte nicht an

Nationalgefühl und vaterländischen Opfersinn, sondern sie spekulierte folgerichtig kapitalistisch: man zahlte von Anfang an alle Kriegsmittel weit über den Wert, man gewährte unverhältnismäßige Riesenlöhne im Hilfs-

und Munitionsdienst, man duldete bewußt wilde Übervorteilungen der Industrie aus dem bedauerlichen Gedanken heraus, daß man so besser bedient werde, man züchtete ein gewissenloses Schieberund Wuchergewerbe,

das ohne entsprechende Gegenleistung Riesengewinne einstrich.

Mit dieser einseitigen, primitiven, geistigen Einstellung, ohne rückwärts revidierende Vorbereitungen der Regierung, gerieten wir in den Zusammenbruch. Das freie Bürgertum und die mittlere Beamtenschaft, die

Kriegswitwen und Waisen befanden sich im Zustande nervöser und körperlicher Erschöpfung und materieller Not.

Die Sozialisterungsvläne der an die Regierung gelangten Linksgruppen, die gut fundierte staatliche Kapitalverhältnisse zur Voraussetzung haben müssen, setzten nun in diesem allgemeinen Elend eines bankrotten,

ausgesaugten, dem Siegerwillen ohnmächtig preisgegebenen Deutschen Reiches ein, weil man sich von geistig unvorbereiteten Massen treiben lassen mußte.

Das wahnsinnige, rein kapitalistische Wettrennen zwischen Arbeitern und Produzenten gestaltete sich in den letzten Monateu zu sinnloser Raserei. Die Opfer an Gesundheit und finanziellen Lebensbedingungen waren die

ohnehin entnervten freien Berufe, alle geistigen Arbeiter und freien Handwerker, die kleinen arbeitsunfähigen Rentner, die Witwen und Waisen. Der Beamtenstand ist inzwischen, infolge seiner Aufbesserung zum großen

Teil nach links, ein kleinerer nach rechts ausgeschieden.

Also wir haben eine einzige gerade Linie kapitalistischer Ausartung von 1870 bis auf den heutigen Tag und: Das Kapital ist heute siegreich auf der ganzen Linie.

Gelingt die Aufrichtung des Deutschen Reiches aus dieser beschämend niedrigen allgemeinen Lohnbewegung nicht mit den wohltemperierten Kräften des besser konservierten und vorbereiteten Südens, so tritt an Stelle

der Wiedergeburt unseres, allen modernen Völkern höchst wertvollen Kulturlebens ein Zerfall des Reiches, bei dem der Norden unzweifelhaft dem schlimmeren Schicksal entgegengehen wird.

In der Mark, in Mecklenburg, Pommern, West- und Ostpreußen ist der Hochsitz einer zeit- und weltfremden Denkweise der Machtgruppen, der von dem übrigen Deutschland mit vereinter Kraft überwunden werden

muß, da aus der bodenständigen, völlig abhängigen Einwohnerschaft heraus wegen ihrer Unselbständigkeit und der ständigen existenzbedrohenden Bonkottgefahr nichts zu erwarten ist.

Professor Seorg Aickenbauer:

Me Aieckervereinigung ckes Vavernstammz ein Hauptunterpfanck einer glücklichen Au Kunst Sesamtckeutschlancks.

Als ein höchst unheilvolles Ergebnis einer ungünstigen geschichtlichen Entwicklung Deutschlands muß es betrachtet werden, daß zahlreiche Volksbestandteile, nahezu ein Viertel unserer Nation in Europa allein,

außerhalb der Reichsgrenzen siedeln. Darin liegt eine gefahrvolle Schwächung des deutschen Volkstums, dessen einheitliche Kraft sich nicht in der Erreichung des höchsten nationalen Strebens: der politischen

Zusammenfassung aller Volksteile zu einem einzigen machtvollen Staatsgebilde betätigen kann. Das hängt großenteils mit unserer ungünstigen geographischen Lage zusammen. Wir leben in einem Land, dessen Grenzen

seit mehr als tausend Jahren bestritten werden. Als Land der europäischen Mitte der nachbarreichste Staat der Welt, ist unser Vaterland auf allen Seiten einem Druck fremdnationaler Bestrebungen ausgesetzt, denen

wertvolle Grenzlande zum Opfer gefallen sind, sodaß unser Volk aus dem zweitausendjährigen Kampfe überall empfindliche Narben davongetragen hat. Viel Schuld an diesem äußeren Verfall trugen die von Otto I. i.m

Jnteresse der Niederzwingung der übermächtigen Vasallen angebahnte und von seinen Nachfolgern bis auf die Hohenstaufen fortgesetzte Zertrümmerung der einzelnen Stammesherzogtümer und später die nicht minder

verhängnisvollen Teilungen der einzelnen Fürstenhäuser. Das hat sich namentlich an unserer Westgrenze so unselig erwiesen.

Ganz besonders schmerzlich empfinden wir in diesen kritischen Tagen die Zersplitterung der beiden einst so angesehenen süddeutschen Herzogtümer Schwaben und Bayern. Der altehrwürdige alamannisch-schwäbische

Volksschlag ist heutzutage nach dem Wiederverlust des Elsaß in drei Staatsverbände zerspalten und es ist nicht abzusehen, wie je wieder eine politische Zusammenschweißung erfolgen könnte. Noch mehr zerklüftet ist der

kernhafte bayerische Stamm, dereinst jahrhundertelang der Haupt träger der staatlichen Macht des alten Reiches. Gegenwärtig etwa 1 1 Millionen Volksgenossen umfassend, ist die Mehrzahl derselben im Laufe der Zeiten

vom Hauptstammland abgetrennt worden, sodaß die größte Masse der Bayern in Siedlungsgebieten außerhalb der Reichsgrenzen wohnt und heute, nach dem unglücklichen Ausgange des Weltringens, in verschiedene

fremde Staaten verzettelt ist. So beherbergt nußer Deutsch-Österreich, das bis auf winzige Gebiete als kernbayerisches' Land zu betrachten ist, auch der deutschfeindliche Tschccho-Slowakenstaat in dem blühenden

Egerland und dem landschaftlich ungemein reizvollen Vöhmerwaldgau zahlreiche bayerische Stammesgenossen, ' einen kleineren Teil umschließt auch Westungarn, ja sogar Iugoslawien und Italien haben eine nicht geringe

Anzahl bayerischer Stammesbrüder vom deutschen Volkstum losgerissen, ersteres in Südsteiermark und Kärnten, letzteres in Südtirol.

Die Zerreißung des Bayernstamms hatte aus den verschiedensten Gründen recht unangenehme Folgen nicht bloß für Bayern selbst, sondern auch für das Reichs) Diese einigermaßen wieder gut zu machen und die Kraft

des wiedervereinigten Bayernstamms zum Neuaufbau des Gesamtvaterlandes nutzbar zu machen, muß für die nächste Zeit das eifrigst zu verfolgende Ziel einer weitschauenden deutschen Poltik sein. Diepolitische

Zusammenfassung des Bayernstamms ist geradezu ein Hauptuntervfand einer glücklichen Zukunft des neuen Deutschland.

Die Wiederverbindung der alten bayerischen Siedlungsgebiete in den ehemaligen Kronländern Österreichs, vor allem des heutigen in der jetzigen Form absolut nicht lebensfähigen Deutschösterreich, mit dem
bayerischen Stammlande ist ein Ziel, das diesseit und jenseit der weißblauen, bezw. schwarzgelben Grenzpfähle lebhaftest erstrebt wird, wenn freilich die Entente bis heute dem nachdrücklichst entgegenwirkt. Doch im

Zeitalter des „Selbstbestimmungsrechtes der Völker" kann auch der energische nationale Wille der Deutschen nicht auf die Dauer unterdrückt werden. Das ist ja das Erfreuliche, daß sich der Wunsch wohl aller

Stammbayern, wie ihn ganz besonders lebhaft die Tiroler, Salzburger,. Egerländer und Böhmerwäldler geäußert haben, nach engerem Anschlüsse ans bayerische Mutterland, sich völlig deckt mit dem Verlangen des ganzen

deutschen Volkes nach Verwirklichung der großdeutschen Idee, die als uns Rettung aus schwerster völkischer Not verheißendes positives Ergebnis des Weltkrieges mit elementarer Gewalt wieder lebendig geworden ist.

Der großdeutsche Gedanke, der seit 1866 gleichsam zum Tode verurteilt schien, ist mit neuer Lebenskraft wieder

') Näheres darüber in meinem Aussatz „Die Zertrümmerung des Banernstamms ein nationales Unglück für Deutschland" im Februarheft von „Nord und Süd", 1920, nachgedruckt in den Propyläen vom 9. April.

auferstanden und hat in den Herzen des Volkes selbst Wurzel geschlagen. Er ist in erster Linie dazu berufen, unser von schweren inneren Kämpfen zerwühltes Volk zu einen, indem er ihm ein mit nationaler Leidenschaft

zu erstrebendes Hochziel setzt. Der heiße Wunsch, durch die Angliederung der 1866 aus dem Deutschen Bunde hinausgedrängten deutschen Brüder in Österreich endlich die Hauptmasse aller Deutschen im Sinne Arndts,

Uhlands, Hoffmanns von Fallersleben völkisch und politisch zu einen, gehört zu den berechtigsten Forderungen einer gesunden deutschen Realpolitik der Gegenwart. Ganz besonders begeistert schlagen aber die Herzen

aller Bayern diesem deutschen Hochziel entgegen, weil es bayerische Stammesgenossen sind, die auf diese Weise in den Reichsverband zurückgeführt und so zugleich wieder enger ans bayerische Mutterland

angeschlossen werden. Kein Wunder daher, daß der großdeutsche Gedanke, der so unendlich bedeutsam ist für die künftige Gestaltung unserer politischen Geschicke, in Bayern und seinen deutsch-österreichischen

Tochtergebieten den begeistertsten Widerhall findet.

Der Zusammenschluß der abgesprengten Glieder des Bayernstamms im Großdeutschland der Zukunft schafft auch die dringend notwendige räumliche Erweiterung unserer heimischen Machtstellung. Der berühmte

Schwede Kjellsn schreibt in seinem bereits 1914, noch vor dem Weltkrieg, erschienenen Buche „Die Großmächte der Gegenwart" der deutschen Politik als Ziel vor: „Deutschlands kontinentale Gebundenheit zu

überwinden und ihm mehr Raum und Luft zu verschaffen. Die heutige (1914!) politische Karte zeige sich nämlich immermehralseinihmzukurzgewordenesKleid, dem außerdem etwas von dem Charakter einer Zwangsjacke

anhafte."

Nicht ohne herzbeklemmende Bitterkeit betrachten wir, nachdem uns im Verlaufe des Weltkrieges die Möglichkeit zu winken schien, unsere räumliche Enge wenigstens teilweise zu überwinden, nunmehr heute nach dem
jähen Zusammenbruch der deutschen Größe und dem Abschluß des Vernichtungsfriedens von Versailles die unendlich trostlose Lage des Reichs. Nachdem uns die Feinde große und wertvolle Landstriche, darunter

kerndeutsche Gebiete, gewaltsam entrissen haben, macht sich die kontinentale Gebundenheit unseres Vaterlandes umso drückender fühlbar, als wir überdies noch unsere sämtlichen Kolonien und fast die ganze Kriegs- und

Handelsflotte verloren haben. Deutschlands durch Krieg und Hungerblockade und Revolution physisch geschwächte und sittlich entkräftete Bevölkerung ist heutzutage noch mehr als früher auf einen zu gedeihlicher

Entwicklung bei weitem nicht ausreichenden Lebensraum zusammengepfercht, noch enger und schmerzhafter als früher ist der übriggebliebene deutsche Rumpf Staat in den Schnürleib der franko-slawischen Pression

gezwängt, sodaß dem armen deutschen Michel schon der politische Atem auszugehen droht.

Vielen scheint der Untergang des Vaterlandes besiegelt und sie glauben angesichts des Vernichtungswillens der Feinde namentlich im Hinblick auf die trostlosen Zustände im Innern bereits das Zügenglöcklein 5es

Deutschen Reiches und damit auch des deutschen Volkes lauten zu hören.

Da heißt es alle Kräfte des Volkes zu sammeln, um die drohende Vernichtung abzuwehren. Die Vorbedingung eines allmählichen deutschen Wiederaufstiegs bildet die Bewahrung unseres völkischen Besitzstandes vor

allem in Mitteleuropa. Das geschieht wohl am besten durch allmähliche Eingliederung der noch außen stehenden Volksgenossen in den Reichsverband. Am leichtesten läßt sich das, auf friedlichem Wege, mit der

Heimholungderdeutsch-ö st erreichischen Stammesbrüder bewerkstelligen. Hier winkt deutscher Staatsmannkunst in der Durchsetzung des einst von Wilson mit so lautem Tamtam verkündeten „Selbstbestimmungsrechts

der Völker" auch für die geknechteten und vernichteten Deutschen eine ungemein wichtige Aufgabe. Auf diese Weise kann, was im Westen jenseit des Rheins verloren gegangen, imO st en,

anderDonauundindenAlpenreichlich wiedergewonnen und dabei zugleich die gerade für Süddeutschland so schicksalhaft kritische kontinentale Gebundenheit einigermaßen behoben werden. Steckt doch Süddeutschland mit

Deutsch-Österreich nicht bloß in einer Zwangsjacke, sondern vielmehr in einem Schraubstock, den abwechselnd der französische Erbfeind und seine slawischen Handlanger, Tschechen und Iugoslawen bedienen, um den

deutschen Michel sadistisch zu quälen und immer wieder neue Demütigungen und Tribute von ihm zu erpressen. Die Verbreiterung Deutschlands an seiner schmälsten Stelle ist ein Gebot der Selb sterhaltung.

Darum setzen sich auch so hervorragende Männer wie R. Fr. Kaind 1') in Graz, ein Hauptvorkämpfer des östlichen Deutschtums, und Hermann On ck e nA) in Heidelberg mit aller Kraft für die jetzt oder nie

') Siehe dessen Broschüre «Die Deutschen in den Donaulandern und ihren Nachbar, gebieten- (Frankfurt) sowie seine Schrift „Die Deutschen in Osteuropa" (Leipzig), sowie zahlreiche Aufsätze im „Deutschen

VolkZwart", München, Augsburg« Abendzeitung.

') Siehe seinen Aufsatz „ Die Wiedergeburt dergroßdeutschen Idee" in derÖsterr. Rundfeh.



mehr mögliche Angliederung des deutsch-österreichischen Iungbayern an Deutschland ein. Ia, es ist ein Zeichen der Zeit, daß man sogar in Norddeutschland, wo man früher der großdeutschen Idee vom preußischen

Standpunkte aus mit etwas Mißtrauen begegnete, diese echt, deutsche.' Sache nunmehr anders beurteilt und heute, wo keine dynastische. Reibungen zwischen Hohenzollern und Habsburgern zu befürchten sind,, als das Heil

Deutschlands betrachtet.') Bricht sich doch immer mehr die Erkenntnis durch, daß auf diese Weise die deutsche Politik von. selbst wieder in die verheißungsvollen Bahnen den Ostorientierunggelenktwird. Hier im Osten ist

die deutsche Zukunft verankert. Das verhängnisvolle Wort „Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser" hat uns vor dem Kriege von unserer politischen Hauptaufgabe: Verbreiterung der deutschen Macht durch Ausdehnung

nach Osten, wozu uns einzigartige Möglichkeiten winkten, abgezogen. Wir vergaßenA über der Begründung unserer überseeischen Weltgeltung zu sehr, daß die Hauptgrundlage unserer Macht in Europa wurzle, daß wir zur

Entfaltung einer so vielbefehdeten Weltpolitik der vereinigten Kräfte allen Deutschen Mitteleuropas, also eines großdeutschen Bollwerks, der europäischen Mitte bedurft hätten. Nun unsere itberseepolitik so kläglich

gescheitert ist, lehrt uns die bittere Not, die schon im Mittelalter mit so großen Erfolgen begonnene Ostpolitik wieder aufzunehmen. Die deutsche. Front liegt im Osten. Darauf hat, wie R. Fr. Kaindl bemerkt, schon von

mehr als 50 Iahren Viktor Aime Huber hingewiesenA) Ebenso hat schon 1841 Moltke als die für die deutsche Politik maßgebende Richtung Berlin-Wien-Konstantinopel bezeichnet.

Die Wiederaufnahme dieser für die Zukunft Deutschlands mW fün die Erhaltung der östlichen Außenstellung des deutschen Volkes unendlich, wichtigen, ja entscheidenden Politik, die von selbst den politischen

Schwerpunkt des neuen Deutschland wieder in den deutschen Süden verlegt, erfordert eine Sammlung und Stärkung aller Kräfte des deutschem Südens. Dies kann nur durch engerenpolitischenZusammenschluß der

einzelnen Glieder desBaye r n st amms erzielt werden, der, anknüpfend an die ruhmreichen Traditionen der bayerischen Kolonisation des Mitte 1

') Siehe „Vergangenheit und Gegenwart der östlichen Außenstellung des deutschen Volkes" von kaiser!. russ. wirkl. Staatsrat Prof. Dr. los. Lezius.

2) „Deutschlands Zukunft und welthistorischer Beruf liegt in überwiegendem Matze, man. kann sagen, zu drei Vierteln, nicht nach der von Preußen, sondern in der von Österreich, vermittelten Richtung . . . längs der

Donau bis ans Schwarze Meer, dann weiter nach, Vorderasien."

«1 ters, in erster Linie berufen istalsVorkämpferdesDeutschtumsindenDonau-undAlpenländerndiesemwieder die Zugänge zur Adria und zum Balkan zu erschließen. Die gleich wichtige kulturelle und politische Misston, die

in Norddeutfchland einem starken Preußen als Verfechter des deutschen Gedankens gegen Polen und in den Ostsee-Randstaaten zukommt, hat die verjüngte Kraft eines durch engeren Zusammenschluß aller Stammbayern

geschaffenen, von stolzem Deutschgefühl durchdrungenen großbayerischen Trutzblocks im Süden zu erfüllen. Die Wiedervereinigung der Altbayern mit ihren jüngeren Stammesbrüdern im ehemaligen Habsburgerstaat

stärkt die kulturelle und politische Kraft des Deutschtums nach außen so, daß man bei uns alle kleinlichen Bedenken gegen die Verwirklichung dieses großdeutschen Hochziels unterdrücken sollte. Nur ein starkes, selb

stierouß-tes, in all seinen Gliedern kerndeutsch fühlendes Stammbavern vermag die großartigen wirtschaftlichen Interessen, die hier für das Deutschtum auf dem Spiele stehen, tatkräftigst zu wahren, während anderenfalls

die einzeln ohnmächtigen Glieder mit leichter Mühe den planmäßigen Umtrieben der Gegner zur Beute fallen und so mit der Zeit der wirtschaftliche und damit auch der politische Lebensspielraum des deutschen Volkes

immer mehr eingeengt wird. Nur der innigste Zusammenschluß aller Söhne der Mutter Bavaria vermag uns den so wichtigen Durchgang durch Deutsch-Österreich nach Ungarn und zum Balkan auf die Dauer offen zu

halten und vielleicht sogar wieder den io notwendigen'Korridor zur Adria, deren Nordrand einst im 10. Jahrhundert der Botmäßigkeit eines bayerischen Herzogs unterstand, zu gewinnen.

Glücklicherweise leistet die vorbildlich einheitliche Naturausstattung der geographisch aufs innigste zusammenhängenden bayerischen Stammesgebiete 5en hohen Zielen der künftigen deutschen Ostpolitik aufs

glücklichste Vorschub. Bayern stellt mit seinen österreichischen Tochterländern ein wohl abgerundetes geschlossen e sW i r tschnfts gebiet dar, das, nach einem einheitlichen Plan großzügig bewirtschaftet, trefflich

imstande ist, beim wirtschaftlichen Wiederaufbau des verarmten Deutschland eine Hauptrolle M spielen. Jch verweise hier in erster Linie auf die riesigen Wasserkräfte, die, einheitlich zusammengefaßt, in der Zeit der

Kohlenteuerung, als Kraftquelle von unschätzbarem Werte, geradezu eine örtliche, ja sogar «ne technische Umwälzung unserer Wirtschaftsordnung hervorrufen und uns vielleicht den Krallen des beutegierigen

Ententekapitals entreißen können. Eine Hauptvorbedingung ist dabei allerdings die Herstellung eines das ganze bayerische Siedlungsgebiet umfassenden Wirtschaftsblocks, der jede wirtschaftliche Zersplitterung als

Kraftvergeudung ausschließt.

Das Gleiche gilt von der Holzbewirtschaftung des waldgesegneten Vayerngebietes, das mit seinen zum Teil noch jungfräulichen Hochwäldern ein Hauptreservoir des deutschen Volkes an Brenn- und Werkholz darstellt.

Dies fällt umso mehr ins Gewicht, als das Deutsche Reich durch den Friedensschluß über 1' 2 Millionen Hektar Wald verloren hat und über 400 000 Hektar ihm noch durch Volksabstimmung verloren zu gehen drohen.

Dazu besitzt das ganze Alpengebiet treffliche Weidegründe mit hochentwickelter Viehzucht, die für die Milch- und FleischVersorgung, von größter Bedeutung sind. Nicht zu unterschätzen sind auch die Mineralvorkommen

dieser Landstriche (Salz, Eisen, in neuester Zeit wurden in Österreich Steinkohlenflöze erbohrt), die wegen ihrer einzigartigen Naturschönheiten 'alljährlich neben der Schweiz das Hauptreiseziel. Europas bilden. So sind

alle Grundlagen für ein wirtschaftliches Aufblühen dieser Gebiete gegeben, und je inniger sie sich wirtschaftlich zusammenschließen, desto größer ist ihr Erfolg und ihr Nutzen für das Gesamtvaterland. Diesen

Zusammenschluß fördert aufs beste das einheitliche Stromnetz der Donau mit ihren Nebenflüssen. Man bedenke, welch wirtschaftliches Übergewicht das vereinigte Bayern-Österreich als Beherrscherin der ganzen oberen

Donau von Ulm bis nahe Preßburg besitzt mit den Hauptumschlagshäfen Regensburg, Passau, Linz, Wien! Dazu beherrscht es als Hauptdurchgangsland der europäischen Mitte die wichtigsten Schienenstränge, den

Ostende-Wien-Expreß, den OrientExpreß, die Arlberglinie und die jene kreuzenden Alpenbahnen über den Brenner, durch die Tauern und übe« den Semmering. Wahrlich,, schon ein bloß wirtschaftlich geeintes

Stammbayern stellt einen Machtfaktor dar, der im Wettbewerb der europäischen Völker nicht unbeachtet, bleiben kann.

Doch diese wirtschaftlichen Vorteile sind gering anzuschlagen gegenüber dem idealen völkischen Gewinn, den die Wiedervereinigung aller Stammbayern für das gesamte deutsche Volkst tum mit sich bringt, nämlich die

Rettung unserer deutschösterreichischen Volksgenossen vor der slawischen. Flut. Unrettbar sind nämlich unsere Stammesbrüder, im ehemaligen Österreich dem Untergang preisgegeben, wenn es uns nicht gelingt, sie mit

dem Mutterlands wieder zu vereinen. Dann erliegen sie gar bald dem Ansturm der vereinigten slawischen Gegner. Ein Blick auf die Karte lehrt uns mit erschreckender Deutlichkeit, wie gefahrvoll die doppelte Bedrängnis

von Nord (Tschechen) und Süd (Iugoslawen) für die Deutsch-Österreicher ist. überlassen wir sie ihrem Schicksal, bleiben sie außerhalb des schützenden Sippenverbandes des Reichs, fehlt ihnen derstarke belebende

Rückhalt an der engeren Stammesgemeinschaft, so fallen sie unrettbar dem slawischen Moloch zum Opfer. Das geschieht umso sicherer, je weiter die Zersplitterung Deutschösterreichs im eigenen Lagerum sich greift.

Schon heute besteht die Gefahr dessen „Verländerung", da das an der äußersten Peripherie gelegene bolschewistische Wien mit seiner Masse von undeutschen Elementen nicht mehr als hauptstädtischer geographischer

Schwerpunkt in Betracht kommt und eher ein Hemmnis für das Aufblühen Österreichs im neuen (Entente-)Format bildet. Man beachte nur die Bestrebungen der einzelnen österreichischen Länder, von denen einige wie

Salzburg und Tirol unter der Parole „Los von Wien!" den unmittelbaren Anschluß an Bayern energisch betreiben! Fällt aber Österreich auseinander, so werden die einzelnen Trümmer gar rasch eine. Beute der Slawen und

Welschen werden. Die künftige südostdeutsche Grenzmark darf daher unter keinen Umständen zerbröckelt werden. Nur engste Verbindung des Ganzen mit Bayern und dem Reich kann ihren Untergang aufhalten, sonst ist

ihr völkischer Tod besiegelt. Die bitteren Erfahrungen an der Westgrenze sollten allen Deutschen die Augen öffnen. Da eröffnet sich dem geeinten Bayern stamm eine hehre Aufgabe: Vorkämpfer zu sein des Deutschtums

im Osten und auch im Süden (Italien), Schildwacht zu halten gegen slawische und welsche Übergriffe. Ist erst einmal die Hauptmasse aller Bayern in Deutsch-Österreich ans Reich angeschlossen, so wird die

Anziehungskraft des so gestärkten deutschen Großblocks sich mit unfehlbarer Sicherheit auf jene Gebiete geltend machen, die bisher noch in fremden Banden schmachten. Dann wird der tschechoslowakische Staat sich

wohl auch zu einer gerechteren Politik gegen die in den Sprachinseln wohnenden deutschen Brüder verstehen, und wird vor allem aber sich schließlich doch zu einer Herausgabe der wider alles Völkerrecht geraubten

bayerischen Grenzlande, des Egerlandes und des Böhmerwaldgaus, bequemen müssen. Das Gleiche darf man für die an Iugoslawien und Italien zwangsweise abgetretenen deutschen Gaue erwarten.

Zur Erfüllung dieser für die Erhaltung unseres Volkstums so unendlich wichtigen Aufgaben braucht es die ganze Kraft des geeinten Bayern st am ms und dessen Unterstützung durch ganz Deutschland. In diesem Sinne

wäre es angezeigt, daß man angesichts der bedeutsamen Aufgabe Bayerns für das Reich seiner eigenartigen Stellung allenthalben größeres Verständnis entgegenbrächte, seine wirtschaftliche und kulturelle Eigenart mehr

schonte, auch die Pflege bajuwarischen Stammesgefühls nicht allzu mißtrauisch beargwöhnte, ja zur Verdoppelung der deutschen Stoßkraft nach Osten und Süden sogar förderte. Nur ein völkisch stolz bewußter

Bayernstamm kann auf die Dauer seine Vorhut st ellung für die Erhaltung des Deutschtums in den Donau- und Alpenländern und damit die Zugänge zum Balkan und zur Adria erfolgreich behaupten. In dieser Hinsicht ist

Bayern «iner der wichtigsten Eckpfeiler des Reichs und dieser muß verstärkt werden durch die Angliederung der bisher außerdeutschen bayerischen Stammesgebiete, dann wird an diesem als Ost- und Südmark

Großdcutschlands ungemein wichtigen Bollwerk der slawische und welsche Ansturm vergeblich anbranden. So dient ein gesunder bayerischer Partikularismus zugleich am besten der Wohlfahrt des Reichs, übrigens ist mit

Sicherheit von der Rückkehr der jahrhundertelang auf Vorposten des Deutschtums gestandenen österreichischen Volksgenossen in das Reich und in den engeren Verband der Stammesgemeinschaft nicht etwa eine einseitige

Stärkung des bayerischen Stammesgefühls, sondern im Gegenteil vor allem des deutschen Gedankens zu erwarten, eine Gegenwirkung gegen manche partikularistische Bestrebungen des bisherigen altbauerischen

Kleinstaates, der sich stets vor dem großen, übermächtigen Preußen ängstigte und daher gegen die preußische Vorherrschaft agitierte. Die Deutschösterreicher, namentlich die Tiroler, Deutschböhmen, sind es von ihrer

Kampfesstellung her gegen die deutschfeindlichen Völkerschaften ringsum gewohnt, rein großdeutsch zu denken. Sie werden, sind sie erst einmal mit dem Mutterland vereint, auch in diesem den großdeutschen Gedanken

mächtig aufwirbeln und bei ihren altbayerischen Stammesgenossen den kampferprobten Ostmarkengeist aus den ruhmreichen TagenTassilosundKarlsdesGroßcn wieder neu beleben. Mit größter Zuversicht darf

Gesamtdeutschland von dem vor große deutsche Aufgaben gestellten eng zusammengeschlossenen Bayernstamm deren Lösung in großdeutschem Sinne erwarten. Man lasse nur hier vertrauensvoll den bayerischen

Sondergeist sich betätigen!

Auch innerpolitisch scheint mir der engere Zusammenschluß der Stammbayern für die Entwicklung des Reichs von Vorteil zu sein. Er ist die beste Vorbedingung für ein gedeihliches Aufblühen des künftigen

großdeutschen Einheitsstaates auf föderalistischer Grundlage, in dem ein starkes Preußen im Norden ein lebenskräftiges, eng aneinander gekettetes Stammbayern im Süden sich nicht etwa eifersüchtig das Gleichgewicht

halten, sondern miteinander wetteifern in kraftvollster Vertretung des großdeutschen Gedankens auf der ganzen deutschen Ostfront vom Baltischen Meere bis zur Adria und von der Weichsel bis zur mittleren Donau.

Ein eng aneinandergegliedertes Stammbayern wäre zugleich im Interesse aller deutschen Mittelstaaten das beste Gegengewicht gegen die „geschichtswidrige Zentralisation und den romantischen Unitarismus" (Zorn) der

Berliner Einheitsbestrebungen. Diesen die zentrifugalen Kräfte recht in Schwung setzenden Machenschaften des Berliner „Zentralismus" könnte vom süddeutschen Schwerpunkt Großdeutschlands aus wirksamst Einhalt

geboten werden. Wer aber in der verstärkten Pflege lebendigen Stammesgefühls aller Bayern durch deren Wiedervereinigung im Reich partikularistische Umtriebe, etwa gar eine Neubelebung süddeutscher

Absonderungsgelüste befürchten mag, der soll doch bedenken, daß, werkein stolzes Stammesbewußtsein im Herzen trägt, unmöglich ein starkes Nationalempfinden, ein kerniges Deutschgefühl hegen kann, genau so, wie

einer, dem Familiensinn und Heimatstolz fehlen, keine aufrichtige, tiefgründende Vaterlandsliebe besitzen kann. So wurzelt auch das Glück Alldeutschlands nur in dem regen Wetteifer der ihrer Sonderart stolz bewußten

deutschen Stämme für die Wohlfahrt der ganzen Nation. Und da stand der Bayernstamm nie im Hintertreffen.

Sehr vorteilhaft für die innere Entwicklung des Reichs scheint mir auch die Möglichkeit, in den nicht so dicht bevölkerten bayerisch-österreichischen Siedlungsgebieten Raum zu gewinnen zur Durchführung der so

dringend nötigen Innenkolonisation und dabei durch Entfaltung planmäßiger Siedlungstätigkeit der bedenklichen Weiterausbreitung der Tschechen, Iugoslawen und Welschen vorbeugen zu können. Das ist bei der

Überfüllung des jetzigen Deutschland mit Erwerbslosen nicht hoch genug anzuschlagen. Hierher kann es seinen Auswandererstrom lenken. Die Wiederaufnahme der deutschen Kolonisation in den Donau- und Alpenländern

bringt frisches deutsches Blut in diese bedrohten Grenzlande, stärkt ihr Volkstum und verschafft ihnen durch lebendige Beziehungen zu der deutschen Binnenheimat größeren politischen Rückhalt am Gesamtvaterland. Für

dieses selbst aber bedeutet diese Verstärkung der deutschen Stellung im Südosten einen sicheren Wechsel, auf eine verheißungsvolle Zukunft, die bisher binnendeutschen Altbayern aber werden durch die Verbindung mit

ihren grenzbewohnenden Stammesbrüdern aufgerüttelt werden, ihren Blick über die weißblauen Grenzpfähle hinaus zu lenken und ihren Willen auf ein hohes gesamtvölkisches Ziel zu richten. So wird die altbayerische

Heimat gleichsam politisch verjüngt und mit erhöhtem völkischen Pflichtgefühl beseelt, was namentlich im Hinblick auf die Eindämmung des tschechischen Ausdehnungsdrangs über den Böhmerwald herüber nur

lebhaftest zu begrüßen wäre.

HöchstsegensreichenEinfluß messe ich der Vereinigung der Deutschösterreicher mit ihren altbayerischen Stammesgenossen bei auf die Wiedererneuerung unseres zerrütteten Vaterlandes. Die deutschösterreichischen

Jungbayern sind, abgesehen von dem verproletarisierenden Wien, wie die Altbayern ein Volk bäuerlichen Schlags, bewohnen ein Gebiet von überwiegend „ländlicher' Kultur. Das Land ist aber heute, in unserm

industriellen Zeitalter, mehr denn früher der Jungbrunnen des Volkes, ganz besonders ist das Gebirge (Alpen und Alpenvorland!) der Urquell einer derben, urwüchsigen, gesunden Volkskraft voll froher Herzlichkeit und

sonnigen Künstlertums, durchweht vom Hauche humorvoller Poesie. So verkörpern die Stammbayern in der Mehrzahl als Mitgift ihrer bevorzugten Landesnatur jene glücklichen Triebe, die den Menschen erheben über die

Nöte des Alltags und die ihn über den öden Materialismus hinwegführen ins Reich der Jdeale, in denen Heimatliebe, Stammesstolz und Nationalgefühl, verbunden mit einem tiefinnigen Glauben festeste Wurzeln

geschlagen haben. Die Befreiung Deutschlands aus der Gewalt vaterlandslosen Proletariertums mit feinem internationalen Wahn kann nur von den Volkselementen ausgehen, die bodenständige Jdeale im Herzen tragen.

Vom bayerisch-bäuerlichen Süden wird diesmal die deutsche Grneuerung ausgehen, die sittliche Wiedergeburt, der dann unfehlbar auch der völkische und politische Aufstieg folgen werden. An dem derbbäuerlichen Wesen
des Bayernschlags wird unser proletarisch verseuchtes Volk wieder gefunden und kann dies umso eher, je größere Durchschlagskraft die trotzige bayerische Stammesart mit ihrem Unabhängigkeitsgefühl, ihrer

Anhänglichkeit an Heimat und Vaterland und ihrem biederfrommen Sinn erhält durch Wied eroer einigung aller Glieder der Stammessippe. Von hier aus, von den Bergen, die der Bayernstamm bewohnt, wird der belebende

reinigende Hauch ausgehen, der ganz Deutschland wieder zu den altehrwürdigen Vätertugenden zurückführt und damit zur Grundlage neuen völkischen Glücks. „Jn den (bayerischen) Bergen wohnt die (deutsche) Freiheit."

Wie aber soll die Einigung des Bayernstamms herbeigeführt werden zum Segen des Reichs? Das ist heutzutage, wo die früheren dynastischen Schranken gefallen sind, leichtermöglich denn ehedem. Eine völkische

Scheidewand hat es zwischen Altbayern und seinen österreichischen Tochtergebieten nie gegeben, sogar trotz mancher kriegerischen Verwicklungen nicht. Geographische, geschichtliche, wirtschaftliche und geistige

Zusammenhänge A
) weisen sie aufs engste aneinander an und fordern sie geradezu gebieterisch auf, ihre Zukunft unter einem geineinsamen Dache zu bauen. Es fragt sich nur, ob sie sich mit einem bloßen wirtschaftlichen

Zusammenschluß begnügen oder über Jnn und Salzach hinweg ein engeres politisches Band knüpfen sollen, sodaß nach dem Wunsch eines stammbewußten österreichischen Patrioten der Inn wieder mitten durch das

Bayernland fließe. Man kann dabei, um der Selbständigkeit der einzelnen bayerischen Stammesteile willen, wie es Dr. Zahn vorschlägt, an eine Art Schweizer Kantonalsystem denken. Doch das ist für jetzt Nebensache.

Hauptsache ist vorerst, daß der Anschlußgedanke gegen das Widerstreben der Entente verwirklicht wird. Das müßte, weil hierdurch eine wirtschaftliche Stärkung Deutschlands herbeigeführt wird, sogar im Sinne der

Entente, des Gläubigers von Deutschland, liegen, das würde nicht zuletzt deren Absichten auf Erhaltung des europäischen Friedens dienen, wenn es ihr damit so ernst ist, wie sie vorgibt. Ein großdeutscher Block der

europäischen Mitte ist der Haupthort des europäischen Friedens und ist deshalb eine Vorbedingung dafür, daß sich der durch den unseligen Weltkrieg so zerrüttete Weltteil von seinen schweren Wunden wieder erholen und

neue Kulturaufgaben bewerkstelligen kann. Darum ist der Zusammenschluß aller Stammbayern durch die Einverleibung der jungbayerischen Siedlungsgebiete in Großdeutschland nicht bloß eine vorwiegend deutsche

Sache, sondern wahrhaftig eine europäische Angelegenheit, und somit steht im Sinne der großdeutschen Idee wiederum eine „bayerische Frage" im Brennpunkt des europäischen Jnteresses. Möge sie glücklich gelöst



werden!

') Lies das jedes Bagernherz erstellende Buch von Dr. A. Dürrwächter „Bayerns Eigenart vom Weltkrieg aus«, Kösel, Kempten, 1916.



Ulbert NencKe, München:
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So trüb und verworren unsere heutigen politischen und wirtschaftlichen Zustände auch sind, so sehr wir auch durch den Lügenfrieoen der Gewalt ins Hintertreffen gedrängt zu sein scheinen, so laut auch die radikalen

Umstürzler noch ins Horn stoßen, so darf uns all das doch nicht in der Anschauung irre machen, daß Deutschland in der Frage, die heute die ganze Welt in Atem hält, der Frage der Auseinandersetzung zwischen Kapital

und Arbeit, Bürgertum und sogenanntem Proletariertum, die besten Aussichten für die richtige Lösung dieses die Welt durchzitternden Gesellschaftsproblems hat. Mit der richtigen Lösung dieses Problems, das der

deutschen Zukunft vorbehalten zu sein scheint, müssen aber auch die Sklavenfesseln fallen, mit denen man uns umschnürte, denn von dem in der Weltfrage führenden Volke fallen diese Fesseln von selber ab' die innere

Kraft macht es frei. Unsere Armut, die uns erst noch fühlbar werden wird, die Zwangslage, in die wir hineingestellt sind, das Vordrängen der unteren Schichten, die nicht wie in England durch alte konservative Tradition,

wie in Frankreich durch den starken Nationalismus von der vollständigen Auflösung des alten kapitalistischen Systemes zurückgehalten werden, endlich der Charakter des Deutschen, der sich nicht zufrieden gibt, bis er ein

brauchbares System ausgearbeitet hat, — all das und noch vieles andere, das auszuführen hier nicht der Ort ist, drängt uns mehr als jedes andere Volk zur Lösung der Weltfrage. Es ist der unwiderstehliche Zwang, der uns

in dieser Lösung unsere Rettung aus politischer und wirtschaftlicher Sklaverei finden läßt, und es ist der systematische und tiefgründige Charakter des Deutschen, der uns auch rein ideell am ehesten zu dieser Lösung

befähigt. Wir sind schon heute, wo unser altes Wirtschaft«- und Gesellschaftssystem bereits z. T. zusammengebrochen ist, wo der Staatsbau in allen Fugen kracht, mitten auf dem Wege dieser Evolution, wenn auch, rein

äußerlich genommen, noch wenig davon sichtbar ist. Ein Teil unseres Volkes hält noch an der unbeschränkten Privatwirtschaft fest, ein anderer —und das ist heute der schwerer ins Gewicht fallende — sieht das Heil in der

unbedingten Sozialisierung, aber bereits verbreitert sich, ganz im Gegensatze zu dem politischen Gefüge unseres Parlamentarismus, die Gruppe der Mitte, welche die Zeichen der Zeit versteht und es gelernt hat,

Erfahrungen zu verwerten. Diese Gruppe hat die Tatsache erfaßt, daß die Zeit der kapitalistischen Herrschaft ein für alle Mal vorüber ist, oaß aber bei dem heutigen Zustande der Menschheit der durch individuelle

Tüchtigkeit erzielte Gewinn als Arbeitsanreiz nicht auszuschalten ist, wenn wir nicht einen kulturellen Niedergang, wie in Rußland, bereit sind in den Kauf zu nehmen, ' daß also Individualwirtschaft und Sozialwirtschaft

mit der Möglichkeit einer Kapitalbildung, die nicht mehr ausbeuterisch wirken darf, zu vereinen sind. In dieser Versöhnung der scheinbaren Gegensätze liegt Deutschlands Zukunft und wir sind, wie gesagt, aller Ungunst

der Tage und allen inneren Wirren zum Trotz, heute schon auf dem besten Wege, diese Synthese zu verwirklichen, denn das deutsche Unternehmertum, der deutsche Industrielle steht heute dem deutschen Arbeiter politisch

und wirtschaftlich anders gegenüber als in irgend einem andern Lande und den deutschen Arbeiter zwingt die Not, allem radikalen Geschrei zum Trotz, mit dem Unternehmer, der Initiative und Schaffensdrang einzusetzen

hat, zusammenzugehen, wenn nicht beide an den Bettelstab kommen wollen. Diese Einsicht bricht sich langsam, aber sicher Bahn und sie wird die Geister, nach manchen Kämpfen, die wir wohl noch durchzumachen

haben, auf die richtige mittlere Linie der Versöhnung führen.

Solange der Arbeitgeber der alleinige Herr der Produktionsmittel, also des Kapitals ist, wie es heute noch anscheinend der Fall ist, vermag, keine noch so hoch gesteigerte Entlohnung die Arbeiter zufrieden zu stellen.

Nicht nur, weil die Preise schneller steigen als der Lohn und demnach der Arbeiter wenig von seinem ziffernmäßig hohen Einkommen hat, sondern weil in erster Linie dadurch jenes Herren- und Knechtsverhältnis verewigt

wird, welches der heutige Arbeiter — ob mit Recht oder Unrecht, bleibe dahingestellt — im Besitzer der Maschine einerseits, in dem an der Maschine Arbeitenden andererseits verkörpert sieht und dem er sich nicht mehr

fügen will. Damit fällt die privatkapitalistische Einzelwirtschaft, in der sich Arbeitgeber und Lohnempfänger gegenüberstehen, die heute politisch und wirtschaftlich gegen einander arbeiten, obwohl sie für dieselbe Sache

ihre Kraft einsetzen, und es wird an ihre Stelle zu treten haben eine Wirtschaft, welche den individuellen Auslesewert der Einzelwirtschaft beibehält, ihr aber gleichzeitig statt des eben genannten Gegensatzes von

Arbeitgeber und Lohnempfänger einen solidarischen Gruppencharakter aufprägt. Diese Einzelwirtschaft der Zukunft, die ihren individuellen Charakter mit allen damit verbundenen Antrieben der Tüchtigkeit und der

Auslese beibehält und doch den Arbeiter und den Arbeitgeber zu einer innigen Arbeitsgemeinschaft zusammenschließt, witd nach Form und Art einer Wirtschaftsdemokratie mit starker monarchischer Spitze, aber präziser

konstitutioneller Rechtsabgrenzung aufgebaut sein. Der wesentliche Unterschied dieser Wirtschaftsdemokratie mit konstitutionellem Monarchen und der heute noch bestehenden Wirtschaftsautokratie wird aber darin

bestehen, daß der industrielle Unternehmer nicht mehr der unumschränkte Herr eines ihm oder seinen Geldgebern gehörigen Besitzes, sondern ein Pflichtenträger der Gesamtheit und der öffentlichen Arbeit geworden ist,

der seinen Gewinn als Besitzer der Produktionsmittel nicht mehr selbstherrlich entsprechend den Konjunkturverhältnissen bestimmt, sondern 'nur mehr in dem Maße gewinnt, als er seine Pflichten erfüllt, d. h. das

Unternehmen, das ihm anvertraut ist, mit Hilfe seines Stabes von Angestellten und seinen Arbeitern zu einem gewinnbringenden, d. h. also gutarbeitenden, zu machen versteht. Damit wäre der Weg der Umwandlung der

privatkapitalistischen Betriebe von heute in staatskapitalistische Betriebe mit individueller verantwortlicher Führung betreten und damit der Weg der Umwandlung unserer heutigen auf kapitalistischer Grundlage

aufgebauten Gesellschaft in eine solche, in welcher das Privatkapital als Arbeitsersparnis zwar nicht verschwunden, aber auf ein bescheideneres Maß zurückgeführt sein wird, denn der einzige Zinsgeber und Zinsnehmer

wird in dieser zukünftigen Gesellschaftsordnung der Staat fein, der alle ihm anvertrauten Kapitalien mit 5 verzinst und sie mit 6 "/<, an jene seiner Staatsbürger wieder hinaus gibt, die ihm die Gewähr dafür bieten, daß sie

das Unternehmen, für welches sie den Kredit des Staates in Anspruch nehmen, zu führen verstehen werden. Das Privatkapital der Zukunft, das immer erspartes Arbeitseinkommen sein wird, wird entweder dem Staate

zugeführt, der es verzinst und bereit ist, es jederzeit dem Besitzer ganz oder teilweise zurückzustellen, oder es wird vom Inhaber gemäß seinen Geschmacksbeoürsnissen verbraucht. Das private Leihkapital ist

verschwunden und damit auch die Zinsknechtschaft, gegen welche man sich heute mit aller Kraft auflehnt und die man doch nicht zu brechen versteht, weil selbstverständlich der Zins für geliehenes Geld nicht aus der Welt

zu schaffen ist. Der ungeheure Unterschied besteht eben nur darin, ob der Staat der Inhaber des einen fixen Zins tragenden Geldes ist und den Gewinn der Geldbenützung der Gesamtheit nutzbar macht, oder ob die

Privatoersonen diesen Gewinn einheimsen und damit die Welt in Fesseln schlagen. Wer sein Geld dem Staate nicht geben will, mag es verbrauchen, mag damit auch Unternehmungen gründen, aber dieses Kapital würde in

den auf wirtschaftsdemokratischer Grundlage arbeitenden und demnach zu offener Rechnungslegung verpflichteten Betrieben ohne Verzinsung arbeiten und daher nur dann der Weg direkt — und nicht über den Staat — in

die Betriebe finden, wenn der Unternehmer selber der Einleger ist, der das Risiko trägt, sein Kapital zinslos in das Unternehmen zu stecken, in AnHoffnung seines erhöhten Unternehmergewinnes, statt es dem Staate gegen

den fixen Zins, der den reinen Finanzspekulationsgewinn ein für alle Mal aus der Welt schafft, zu übergeben.

Der Unternehmer, der Industrielle, würde in dieser neuen Wirtschaftsform einerseits eine geminderte, andererseits eine erhöhte Stellung gegenüber jener, die er heute inne hat, einnehmen. Eine geminderte insofern, als er

nicht mehr als absoluter Herr seinen Arbeitern gegenübersteht — was heute ja im Grunde genommen nur scheinbar, in Wirklichkeit aber weniger der Fall ist, als es sich in einer geregelten Wirtschaftsdemokratie aus ganz

natürlichen Verhältnissen ergibt — eine erhöhte aber insofern, als er in seiner neuen Stellung als Führer einer Arbeitsgruppe gewissermaßen Träger eines öffentlichen Mandates ist, für welches er der Öffentlichkeit

Verantwortung schuldet. Das Geld zur Gründung und zur Inbetriebsetzung feines Unternehmens gibt ihm der Staat auf Grund seiner Bereitwilligkeit, einen bestimmten, nach einer festen Regel errechneten Prozentsatz der

vom Staate geliehenen Summe als Garantie für seine Fähigkeit, das Unternehmen zu leiten, zinsenlos in das Unternehmen einzulegen. Diese Einlage ist gesichert in den Immobilien des Unternehmens und würde ihm von

dem Augenblicke an vom Staate verzinst oder herausgegeben, in welchem er, aus irgend welchen Gründen, sich genötigt sieht, von dem Unternehmen zurückzutreten, und das Unternehmen somit an den Staat als den

(neben dem ausgeschiedenen ursprünglichen Unternehmer) alleinigen Geldgeber zurückfällt. Für seine Einlage und für seine organisatorische und technische Tätigkeit als Leiter des Unternehmens bezieht der Unternehmer

einen Gewinnanteil am Ertrage des Unternehmens, der mit der Anzahl der im Betriebe (also der vom Unternehmer geführten Arbeitsgruppe) verwendeten Arbeiter wächst. Je größer die Anzahl der Arbeiter, desto größer ist

auch die Leistung des Unternehmers anzuschlagen, der den Betrieb auf dieser Höhe zu halten versteht, desto größer ist auch die zinsenlos von dem Unternehmer zugeführte Einlage und desto größer muß dann auch der

Gewinn sein, welchenAder Unternehmer aus dem Betriebe zieht. Bei normalen Geldverhältnissen (wo etwa das normale Arbeitseinkommen der jüngsten Vollarbeiter 3000 Mk. betragen würde) könnte man dem
Unternehmer mit einem Betrieb von 50— 100 Arbeitern etwa den fünffachen, von 100— 500 den sechsfachen, darüber bis zu einer bestimmten Stufe den siebenfachen Anteil zubilligen und so fortA wobei natürlich nach

oben eine Grenze zu setzen wäre. Die Unterleiter ständen eine Stufe unter dem Führer, unter diesen die Techniker, Ingenieure, Werkmeister, ältere eingeübte Arbeiterjüngere Anfänger, die' mit einem einzigen Anteil in

der Newinnverteilungsliste stehen. Ein gewisser Minimallohn ist garantiert, aber es handelt sich bei diesem Wirtschaftssystem auf demokratischer Grundlage eigentlich überhaupt nicht um Lohnzahlung, sondern um
Festsetzung von Gewinnanteilen" Da das Unternehmen als Gewinnunternehmen für alle daran VeteUigten, nicht mehr für den Unternehmer oder seine Geldgeber allein geführt wird, ist die Finanzgebahrung eine

öffentliche, wird in den von Zeit zu Zeit stattfindenden Voll- oder Delegiertenversammlungen der Betriebszugehörigen, in denen auch sonstige Betriebs- und technische Fragen zur Sprache zu bringen wären, dargelegt, so

dasi ein jeder Klarheit über den Stand des Unternehmens und den jeweiligen Wert seiner Arbeit gemäß der Anteilstufe, in der er sich befindet, hat. Alles, was nach Abzug der für die vom Staate gegebenen Gelder zu

zahlenden 6 "/<, bleibt, ist Gewinn, welcher der Gesamtheit der am Unternehmen Arbeitenden zukommen und als solcher unmittelbar gemäß den Anteilsstufen verteilt oder z. T. für sonstige von der Gesamtheit gut

geheißene Zwecke verwendet wird. Investionen, Neubauten, Vergrößerungen sind niemals aus solchen Betriebseinnahmen zu bestreiten, sondern die hierfür nötigen Summen sind vom Staate anzufordern, der über die

Zulässigkeit entscheidet und hierfür dann die übliche 6"/« Verzinsung erhält. Wenn nun so der Gewinn ganz auf die im Betriebe vereinigte Arbeitsgruppe ausgeschüttet wird, so ist Vorsorge zu treffen, daß dieser Gewinn

kein übermäßiger, das Publikum und damit auch die Arbeiterschaft selbst bedrückender wird. Diese Vorsorge geschieht durch Aufstellung des Grundsatzes freiester Konkurrenz, der die einzelnen Betriebe mit einander im

Wetteifer nach besserer und zweckmäßigerer Arbeit hält. Trusts und Kartelle jedweder Art, die uns im kapitalistischen System so manchen Seufzer ausgepreßt, sind unzulässig' die Wirtschaft ist auf sozialistisch-

demokratischer Grundlage völlig frei und steht damit im starken Gegensatz zu dem, was oie unter staatlicher Kontrolle stehende Wirtschaft des jedes Individualstreben vernichtenden Sozialismus verlangt. Hier wäre der

sozialistische Gedanke des Staatskapitalismus bei freiem Unternehmertum und demokratischem Wirtschaftsbetrieb organisch aufbauend statt doktrinär verwendet- die Tüchtigkeit, die Initiative, die Arbeitsfreudigkeit des

Einzelnen fänden ihre gebührende Stellung und ihren Lohn' der zinsenlos einzulegende Kapitalanteil für ein kleines Unternehmen, aus dem sich bald ein größeres entwickeln könnte, wäre von fest jedem, der Tafkraftund

kluge Gedanken hat, aufzubringen und die Schranke zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, als dem Kapitalbesitzenden oder KapitalVertretenden einerseits, dem kapitallosen Proletarier andererseits wäre hinweggeräumt,

denn es wäre immev das Staatskapital, das weitaus überwiegend im Betriebe steckt und somit den Betrieb auch zum teilweisen Besitztum des Arbeiters macht, solange dieser gewillt ist, darin zu arbeiten

Die Hauptsache aber ist, es würde durch diese staatskapitalistische Gesellschaftsordnung zwar nicht Wohlhabenheit einerseits, bescheidene Lebensführung andererseits aus der Welt geschafft, der Gegensatz zwischen

Plutokratie und Proletariat aber würde nach und nach — vielleicht sogar ziemlich schnell verschwinden, denn der Einzelne würde nicht mehu Zins auf Zins häufen, nicht mehr als seine 5"/« vom Kapital beziehen können.

Gerade weil dem Privatkapital die Tendenz zur Vermehrung, genommen, hohe Einnahmen aber, die zum direkten Verbrauch drängen, nach wie vor bestehen werden, werden auch Kunst und Wissenschaft auf ihre

Rechnung kommen, wird der Luxus, soweit er mit dem Kulturbedürfnis vereinbar ist, nicht unterdrückt werden. Es wird sich aber immer um Arbeitseinkommen, also verdientes Einkommen handeln, das sich diese Genüsse

gönnen darf, und sie werden daher ihren Stachel für die verlieren, deren Arbeit nicht die gleiche Qualifikation hat. Die unverdienten Einkommen, also das, was wir heute Vermögen nennen, die mit solchen

Ausgabetendenzen verkoppelt werden, werden bei dem. 5 "/<, Fixum, das ihnen der Staat zahlt, bald die Neige erreichen, und es wird sich so die Umformung vollziehen, gemäß welcher das Geld an und mit seinem

Besitzer wieder eine Art Wert darstellt, während es heute oft den Unwert seines Inhabers dartun würde, wenn es zu sprechen vermöchte. Die schwer reichen Leute werden verschwinden, dafür wird es ab« eine Menge von

kleinen Kapitalisten geben, die nicht nur Rentenempfänger sind, wie heute in Frankreich, sondern die an der staatlichen Wirtschaft mitarbeiten, weil jeder Tüchtige den Marschallstab zum — wenn auch anfänglich nur sehr

bescheidenen — Unternehmertum im Tornister trägt, der sein Kapital im Vertrauen auf seine Tüchtigkeit in die allgemeine Volksarbeit einwirft, um durch sie und mit ihr seine Persönlichkeit in seiner Arbeit zu entfalten.

So wäre hier die Synthese von Sozialismus und Individualismus gefunden, die beide dem Deutschen so nahe liegen und deren Durchführung ihm die Zukunft vorbehalten zu haben scheint.

Sr. N. Hanlen-Verlm:

Japans Aittschaftssorgen.

Das japanische Wirtschaftsleben, das während des Weltkrieges einen gewaltigen Aufschwung genommen hat, macht seit Monaten eine außerordentliche schwere Krisis durch. Über die Gründe und Einzelheiten des

Rückschlages sind bisher nur verhältnismäßig wenig Einzelheiten bekannt geworden.

Nach mir vorliegenden Auslassungen führender japanischer Handelsund Jndustriekreise, die Ende April aus Tokio datiert sind, hat sich Japan, um die Kriegskonjunktur möglichst auszunützen, während des Weltkrieges

übermäßig ausverkauft. Die Geschäftswelt Japans hatte sodann fest damit gerechnet, daß mit dem Tage des Friedensschlusses wesentlich schneller normale Verhältnisse wieder eintreten werden, als sie tatsächlich erfolgt

sind. Vor allem hatte man nicht mit den seit mehr als Jahresfrist alle Länder unterwühlenden sozialistischen und kommuA nistischen Bewegungen gerechnet, die so stark verzögernd und verteuernd auf die Gestaltung einer

momentanen Lebensmittel- und Rohstoffversorgung und Güterbeschaffung einwirken. Japan sieht sich heute gezwungen, um alles das, was es an Waren, Rohstoffen und Maschinen zu viel verbraucht bezw. an das Ausland

abgegeben hat, zu einem recht erheblichen Teil vom Auslande zurückzukaufen, und es muß dafür mindestens die dreifachen Preise zahlen, die es s. Zt. selbst verlangt hat. Wie es heißt, haben die hier gekennzeichneten

Verhältnisse sich heute bereits derartig zugespitzt, daß eine ungünstige Handelsbilanz schnell entstand und in einem Umfange vorliegt, daß die im Kriege aufgespeicherten .Kapitalreserven und Auslandsguthaben bald

aufgezehrt sind. Abgesehen von der allgemeinen Verteuerung des Geldes und der Lebensverhältnisse hat die jetzt eingetretene Gestaltung der Dinge den Nachteil für Japan,, daß es seine im Kriege erworbene

finanzpolitische Stellung wieder einzubüßen im Begriff ist. Prüft man in der führenden Handelspresse Japans die Auslassungen über die Zukunftsaussichten des japanischen Wirtschaftslebens nach, welche die großen

englischen Blätter den japanischen Organen entnehmen, so kann man feststellen, daß die Ansichten der Publizisten eigentlich erheblich von einander abweichen. Die Pessimisten stellen fest, daß die Kluft zwischen Reich

und Arm im Land so tief wie noch nie geworden ist. Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit, so meinen sie, werde täglich schärfer und die hohen Lebenshaltungskrisen vermehren die Not der mittleren und unteren

Klassen in einem rasenden Tempo. Obwohl die japanischen Arbeiter heute höhere Löhne und kürzere Arbeitszeit als ihre amerikanischen und europäischen Genossen fordern, sei ihre Leistungsfähigkeit weit geringer, als

die der weißen Arbeiter.

Gebe man den Forderungen der Arbeiter in Japan weiter nach, so werde die japanische Ware wegen ihres hohen Preises trotz schlechterer Beschaffenheit bald verschwinden. Gautare Shimura und andere japanische

Publizisten sind der Ansicht, dag das außerordentliche Ansteigen der Preise die Existenz der Mehrheit des Volkes bedroht und daß eine ernste soziale und politische Revolution bevorsteht. Die hohen Reis- und

Seidenpreise hätten die landwirtschaftlichen Kreise enorm bereichert. Für das ganze Land jedoch wäre es besser, sie seien nicht vorhanden, denn nur die reichen Besitzer könnten aus ihnen Vorteil ziehen. Die Pächter

dagegen, welche den Hauptbestandteil der Landbevölkerung ausmachten, litten unter den hohen Preisen ganz außerordentlich.

Was schließlich die immer ungünstiger werdende Gestaltung der Handelsbilanz betreffe, so geben die Pessimisten zu, daß Amerika sowohl im Absatz seiner Produkte in Europa wie auf dem Ostasienmarkt im Hinblick



auf seinen Wohlstand und den steigenden inländischen Bedarf Japans zur Zeit einen erheblichen Vorsprung habe. Japan beschränke sich einseitig vorwiegend darauf, seinen Handel im Osten auszudehnen. Es sei jedoch

falsch, den Osten als besondere Domäne Japans zu betrachten. Jm Gegenteil, bei der augenblicklichen Mißstimmung Chinas gegen Japan und der Boykottstimmung hätten die Amerikaner heute eine ausgezeichnete

Gelegenheit, den Handel auf dem umfangreichen Chinamarkt auszubreiten. Besonders scharf gehen diese japanischen Wirtschaftskritiker schließlich gegen das unlautere Geschäftsgebahren vor. Es seien viel zu viel

Schwindelgesellschaften wie Pilze aus der Erde emporgeschossen. Nichts könne dem augenblicklichen Stand des japanischen Wirtschaftslebens mehr schaden als diese Erscheinung. Ohne jeden rechtschaffenen Grund, ohne

bestimmtes Ziel und Vertrauen arbeiteten viele aufs Geratewohl. Die meisten seien eitle Luftschlösser und ihr Zusammenbruch müsse kommen.

Die Optimisten unter den japanischen Wirtschaftspolitikern sehen die augenblickliche Situation wesentlich anders an. Nach ihrer Auffassung, die sie z. T. in den März- und Aprilnummern der „Chugai Kanzei"

niedergelegt haben, kann Japan seine überlegene industrielle und Handelsposition noch mehrere Jahre aufrecht erhalten. Zwar müsse zugegeben werden, daß auch in Japan die hohen Lebenshaltungskosten die Produktion

erheblich beeinträchtigten. Aber es handle sich für dieses Land nur um ein vorübergehendes Problem, das gelöst »erden könne, wenn nicht die Regierung in ihrer Wirtschaftspolitik schwere Fehler mache. Die industrielle

Tätigkeit und Leistungsfähigkeit habe währendi des Krieges beträchtliche Fortschritte gemacht. Die Entwicklung während der 5 Kriegsjahre sei so glänzend gewesen, daß Iapan, wenn es sich Mühe gebe, sich wohl gegen

den kommenden Wettbewerb halten könne Auch die Lage des Außenhandels sei nicht so ungünstig, wie sie häufig geschildert werde. Die hohe Lebenshaltung verteure zwar die Produktion wie die Exportwaren erheblich,

jedoch nicht in einem Grade, daß die Grundlagen erschüttert werden. In den letzten Monaten sei wesentlich mehr ein- als ausgeführt worden. Iedoch seien die Haupteinfuhrgüter Rohbaumwolle, Maschinen und Wolle, d. h.

Güter, welche der Weiterentwickelung der japanischen Industrie dienten und die nach ihrer Veredelung größtenteils wieder ausgeführt würden. Aus diesem Grunde sei auch das Anwachsen der Einfuhr nicht so gefährlich.

Die Stellung, die der japanische Handel während des Krieges erworben habe, sei außerordentlich stark. Iapan dehne das Absatzgebiet für seine Waren in erster Linie nach Osten und nach der Südsee aus, während Amerika

den Europahandel vorwiegend forciere. Amerika kaufe von Iapan, was es für den Europahandel selbst nicht habe. Die japanische Handelsstellung sei jetzt stark und lasse sich nicht so leicht unterminieren, der gute Stand

der Landwirtschaft sei ein weiterer günstiger Faktor. Die Knappheit an Nahrungsmitteln sei ein Weltproblem. Es würden noch Iahre vergehen, bis Rußland und Deutschland ihre früheren Produktionsstände erreicht hätten.

Dieser Zustand werde den Bedarf an Reis in Europa ständig steigern.So lange der hohe Reispreis und Seidenpreis sich halten könne, werde Iapan blühen, da die landwirtsckiaftliche Bevölkerung 60"o der

Gesamtbevölkerung ausmache. Die letztjährige Reisernte habe annähernd 60 Millionen Koku betragen, und diese enorme Menge bilde bei dem augenblicklichen hohen Preis eine achtungsgebietende Macht und Garantie für

die Wirtschaft des Landes. Es sei ferner außerordentlich bemerkenswert, daß die Tokioer Bank eine große Zahl teurer Anteilscheine im Handumdrehen auf dem Lande untergebracht habe, so daß 60"/<> dieser Scheine sich

in den Händen der ländlichen Bevölkerung befinde. Die hier gekennzeichneten zwei grundverschiedenen Auffassungen über den augenblicklichen Stand der japanischen Wirtschaftsverhältnisse sind wohl geeignet, als

Basis und Maßstab für die Beurteilung der inzwischen eingetretenen kritischen Verhältnisse zu dienen. Die Ansicht, daß, solange die Landwirtschaft, welche 60 "/<, der Bevölkerung ausmacht, blühe, eine Gefahr für das

gesamte Wirtschaftsleben nicht bestehe, hat sich inzwischen als unrichtig erwiesen. Wenn 60 des Volkes dick und satt werden, so schreibt der Direktor der Fuji Cursed Sxinning Co., so könne man die übrigen 40nicht ruhig

darben und hungern lassen. Es hat sich im Laufe des Monates Mai ferner gezeigt, daß die Pessimisten mit ihrer Kritik an den vielen ungesunden Gründungsgesellschaften Recht hatten. Die japanische Landbevölkerung hat

bei den Leuten auf dem Lande viel zu stark unter dem Anreiz dieser Gesellschaften spekuliert. Die Folge mar, daß die Produktion sich weiter verteuerte und der Handel gelähmt wurde. Um das Spekulationsfieber

einzudämmen, erhöhte die japanische Regierung in den letzten 6 Monaten wiederholt den Zinsfuß der Bank von Japan. Die Folge war, daß der Geldmarkt steif wurde und Geld nur unter außerordentlich schwierigen

Bedingungen zu haben war. Gewiß war es notwendig, den Zinsfuß herauf zu setzen, um die Warenpreise zu drücken. Die plötzliche Versteifung des Geldmarktes hat den Aktionären der vielen neuen Gesellschaften

inzwischen so große Ungelegenheiten gebracht, daß man z. Zt. tatsächlich von einer schweren Börsen- und Wirtschaftskrisis in Japan sprechen kann. Was schließlich die augenblickliche Konkurrenzfähigkeit der Jndustrie

im Wettbewerb mit den europäischen Ländern betrifft, so ist inzwischen rein objektiv von führenden japanischen Bankleuten zugegeben worden, daß viele der während des Krieges entstandenen Jndustrien, die den, Ersatz

deutscher Produkte anstrebten, vor allem die von der japanischen Regierung unterstützte Farbstoffindustrie, als ein dauernder Fehlschlag bezeichnet werden. Die Folge ist, daß inan heute in Japan den lebhaften Wunsch hat,

deutsche Techniker auf allen Gebieten zu gewinnen und so die japanischen Waren qualitativ voll konkurrenzfähig zu machen. Jm Augenblick ist der Stand der japanischen Technik so, daß alle besseren Erzeugnisse teurer

als in Amerika produziert werden. Es besteht deshalb tatsächlich in Japan heut eine große Geneigtheit, die noch im Land vorhandenen Kapitalreserven mit deutscher Technik, Maschinen etc. zu verbinden. Man glaubt auf

das Entgegenkommen Deutschlands rechnen zu können, selbst wenn hierdurch in einzelnen Fällen der einstige Absatz deutscher Produkte in Ostasien gefährdet werde. Was insbesondere den Chinamarkt betrifft, so hat

man in Japan das Gefühl, in den Artikeln, in denen gerade England auf diesem Markt besonders hervorgetreten ist, wie z. B. Baumwollgarne, die englische Konkurrenz in wachsendem Maße schlagen zu können.

Diese Eniwickelung werde, so meinte ein Japaner, mit dem ich kürzlich sprach, erfreulicherweise nicht klar genug erkannt. Jn den letzten Jahren sei es japanischen Firmen gelungen, in Shanghai und selbst in Hongkong

so wie den übrigen Plätzen des englischen Handels die besten Grundstücke und Anlagen etc. zu erwerben und so mitten im englischen InteressenA gebiet eine besonders begünstigte Stellung einzunehmen. Der

amerikanischen Konkurrenz dagegen steht die japanische Geschäftswelt viel besorgter gegenüber' denn sie wirft sich gerade auf solche Artikel, die japanischerseits nicht gleichwertig hergestellt werden können. Ein

typisches Beispiel bieten die Stahlerzeugnisse. Im allgemeinen fürchten die Iapaner den industriellen Wettbewerb der Amerikaner erheblich mehr ali, den finanziellen, da die amerikanischen Banken für das

Oftasiengeschäft noch nicht die nötige Anpassungsfähigkeit und Erfahrung besitzen. Die ungünstige Zahlungsbilanz Iapans, die als unbedenklich hingestellt wurde, werde zweifellos auch in den nächsten Monaten eine

weitere Verschlechterung erfahren. Schon heut reichen die indirekten Einnahmen des Mikadolandes aus der Schiffahrt, Versicherungen etc. bei weitem nicht mehr aus, um die ungünstige Handelsbilanz auszugleichen. Vor

allem haben die Einnahmen aus der Schiffahrt in den letzten Monaten ganz erheblich abgenommen, so daß mit einem Ausgleich aus dieser Einnahmequelle immer weniger gerechnet werden mußte.

Paul von »lechenberg -einten: „verlöhnung".

Der Weltkrieg ist zu Ende, äußerlich und offiziell. Nur im Osten Europas flackert noch der Brand. Wenn sich die Gewalt- und Machtinstinkte ausgetobt oder freie Bahn geschaffen haben, werden wir auch dort äußerlich

Frieden haben. Vielleicht kommt aber noch ein Drittes in Frage: wenn ein gerechter, freier Ausgleich aller Interessen gefunden worden ist, die dort auf dem Spiele stehen: Selbstbestimmungsrecht und politische Freiheit der

kleinen Völkerschaften' Abgrenzung der Staaten nach dem freien Willen der Grenzbevölkerung, ' Garantien der kulturellen und sozialen Rechte der nationalen Minderheiten usw., wie die bekannten berüchtigten „14

Punkte" lauten, die auf Grund der offiziellen Zusage der Entente die Grundlage zu einem ehrlichen Verständigungsfrieden bilden sollten, damit Kriege in Zukunft unmöglich und auegeschlossen wären. Und nun ist Friede,

äußerlich und offiziell. Die Grundlagen aber des ehrlichen Verständigungsfriedens sind nicht berücksichtigt, worden. An ihre Stelle ist brutale Macht und Vergewaltigung getreten. Man hat das gutgläubige deutsche Volk

einfach hintergangen, indem man es verleitete, die Waffen niederzulegen, und dann, als es wehrlos dastand, ihm Bedingungen aufzwang, die ihm auf Iahrzehnte hinaus alles nehmen, was das Leben überhaupt lebenswert

macht.

Nun tritt an uns die Frage heran, ob wir auf dieser durch Täuschung und Vergewaltigung geschaffenen Grundlage wirklich im dauernden Frieden mit den Feinden von gestern leben können? Ia noch mehr! Man tritt

direkt an uns mit der Aufforderung heran, den alten Hader, den Haß und die Feindschaft zu begraben und versöhnlich und friedfertig an den Neuaufbau des Lebens zu gehen. Man erwartet von uns, den „Hunnen und

Barbaren" von gestern, daß wir den höchsten idealsten Edelmut besitzen sollen und unfern Vergewaltigern die Bruderhand entgegenstrecken und vergessen sollen. Ia noch mehr! Man entrüstet sich über unsere

Unversöhnlichkeit und erinnert uns vorwurfsvoll an die Lehren des Evangeliums. Diese Predigt der Versöhnung, ob sie nun aus dem Lager der Entente oder sonst wo herstammt, muß notwendig von uns einer eingehenden

Prüfung unterzogen werden. Denn sie führt das große und bedeutungsschwere Wort von der Versöhnung der Völker im Munde. Wir alle verabscheuen Haß und Rache, wir alle wollen den Frieden, denn der Krieg ist in

seiner ganzen zerstörenden Unkultur erkannt, und es gibt wohl keinen unter uns, der ihn wieder herbeisehnt. Aber die Dinge liegen doch so, daß wir von den Alliierten einfach in ungeheuerlichem Maße hintergangen

worden sind, um uns bis aufs Hemd auszuplündern. Da sie es nicht mit der Waffe im Kampf erreichen konnten, versprachen sie uns eine ehrliche gemeinsame Regelung aller notwendigen Lebensfragen unter Angabe ganz

bestimmter fester Richtlinien und unter der Bedingung, daß wir die Waffen niederlegen und unfere Regierungsform ändern. Und als das geschehen war und wir wehrlos dastanden, wurden wir einfach moralisch, politisch

und wirtschaftlich abgeschlachtet! Und jetzt kommt man von dieser Seite und predigt uns Versöhnung. Es klingt direkt lächerlich, wenn die Frage nicht so bitter ernst wäre. Denn sie zeigt uns zweierlei: erstens, daß man
von dieser Seite gewillt ist und hofft, den Betrugs- und Gewaltfrieden von Versailles zu einem dauernden zu machen' und zweitens, daß man wieder auf unsere teutonische Einfalt und Gutmütigkeit spekuliert' ja, daß man
uns direkt die Schuld zuschieben will, wenn noch immer nicht „Friede" und „Eintracht" unter den Völkern herrscht! Denn man ist doch versöhnlich gestimmt, man reicht uns großmütig die Hand und ist sogar bereit, uns

entgegenzukommen! Man will uns ganz einfach glauben machen, daß es eine Gewissens- und Kulturpflicht jedes anständig denkenden und empfindenden Menschen sei, jetzt endlich einmal jeden Groll fahren zu lassen und

ehrlich in die dargebotene biedere Rechte einzuschlagen! Das sind die einen, die wieder und immer wieder mit List und Heuchelei an unserem Untergang arbeiten und ihn besiegeln wollen für immer. Vor ihnen ist

gewarnt, und mit ihnen haben wir uns nicht mehr zu beschäftigen.

Aber es gibt noch eine andere Art von Menschen, die äußerlich aus dem gleichen Pfade der Versöhnung gehen und wirken, ehrlich und in gutem Glauben. Das sind die wirklichen Friedensfreunde und -freundinnen, die

im Herzen tief die Schmach empfinden über das Schreckliche, das geschehen ist. Mit denen müssen wir uns ehrlich auseinandersetzen, denn ihr guter Wille hat es verdient. Und je eher Klarheit in diese uns alle angehende

Frage gebracht wird, um so besser!

Diese Leute sind wirklich davon überzeugt, daß die Zeit der Versöhnung gekommen ist. Es sind ehrliche Friedensfreunde, die hoffen und glauben, daß der Verkehr der Nationen und Menschen untereinander wie vor

dem Kriege, in freundschaftlicher Weise wieder aufgenommen werden könne, wenn jeder nur die ihm angetane wirkliche und vermeintliche Unbill vergäbe und völlig dem Jdeal der versöhnenden Menschenliebe sein Herz

öffne. Sie treten aus.allen Lagern an uns heran, und man fühlt, sie meinen es ehrlich. Wenn man ihnen aber von den notwendigen Voraussetzungen einer Versöhnung spricht vor allem davon, daß es undenkbar ist, daß ein

großes Millionenvolk wie das deutsche in jedem Einzelnem'einer Glieder die ideale Höhe des völlig selbstlosen Sichaufgebens besitzen,sollte; wenn man ihnen sagt, daß, bevor man hoffen könne, Versöhnungs- und

Brudergefühle beim Deutschen für den Franzosen oder Engländer und seine Verbündeten zu erwecken, viese Völker doch vor allem dem beraubten„Bruder" das geraubte Gut wiedergeben, die durch Betrug ihm auferlegte

Last abnehmen, die vergewaltigten Volksgenossen wieder befreien müssen — daß erst dann erwartet werden könne, daß der Deutsche bereit sein würde, ehrlich sie Hand zum dauernden Frieden zu bieten — so stehen sie

dem meist verständnislos gegenüber. Während er jetzt, der Not gehorchend, das ihm aufgezwungene Joch mit Erbitterung im Herzen trägt und Jenen, die seine Gutgläubigkeit dazu benutzten, es ihm aufzulegen und ihn

obendrein noch in den Augen der ganzen Welt als schuldigen Verbrecher hinzustellen, nur Empörung und Ablehnung entgegenträgt. Daß also von einer Versöhnung so lange nicht die Rede sein könne, bis nicht die

Schmach-, Betrugs- und Vergewaltigungsparagraphen des Versaill« „Friedens" aufgehoben seien. Und daß es naiv sei zu glauben, ein ganzes Volk bestehe nach dem Vorgefallenen aus lauter Christussen! Wir Deutsche

bringen den Alliierten im besten Falle bloß Mitleid entgegen, ' allen diesen Leuten der Entente, die während des Krieges mit den hochtrabendsten Phrasen den Kampf für Freiheit und Glück der Völker zu führen

behaupteten und nun so erbarmungslos entlarvt sind. Wir schämen uns des Menschentums, welches es fertiggebracht hat, den ungeheuerlichsten Betrug zur Tatsache werden zu lassen. Und nun mutet man uns zu, so als ob

nichts geschehen wäre, innerlich Freundschaft und Güte zu empfinden, denen gegenüber, die mit unfern geraubten Schiffen, mit unfern uns abgetragenen Kolonien, mit unserm uns erpreßten — betrugerpreßten — Gelde

auf Iahrzehnte hinaus prunken: während wir in Hunger und Elend und Erschöpfung alles dessen beraubt, was das Leben überhaupt des Lebens wert macht, auf Jahre hinaus vergewaltigt sind und es bleiben sollen! Aber

Freundschaft und Liebe empfinden dürfen!

Die Voraussetzungen einer ehrlichen Versöhnung zwischen uns und der Entente können nur folgende sein: Rückgängigmachung des Versailler Betrugs- und Vergewaltigungsfriedens und ehrliche und rückhaltlofe

Einhaltung des V ersproch en e n. So lange dieses nicht geschieht und wir auf Iahrzehnte hinaus die Arbeitssklaven der Entente sein sollen,' so lange deutsche Volksteile von ihrem Mutterlande gegen ihren Wunsch und

Willen abgetrennt bleiben und unter aufgezwungener Fremdherrschaft leben follen, so lange kann es auch keine wahrhafte Versöhnung zwischen den Völkern Europ«
,
geben. Diese Wahrheit zu verschleiern und nicht

auszusprechen, hieAe gerade den Frieden absichtlich verunmöglichen. Und gerade weil wir ehrlich den Frieden wünschen, muß dies immer wieder gesagt werden! Ist die Entente so verblendet, um dies nicht zu begreifen?

Unsere Heimat ist die Welt. Unser Weltbürgertum, welches Herder im besten Sinne anzubahnen bestrebt war, welches auf dem Gebiet der Literatur und Kunst, der Wissenschaft und Philosophie sich Heimatrecht und

Anerkennung in der ganzen Welt errungen hat, dieses Weltbürgertum, welches im tiefsten Grunde auf der Idee der Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit beruht, kann nur dann im Sinne eines allgemeinen Volkerfriedens

wirksam sein, wenn es auch von den anderen Völkern erfaßt und zur Grundlage des Lebens gemacht wird. Wir verlangen nichts anderes, als das, was wir selbst zu geben vermögen: internationale Gleichstellung auf Grund

gegenseitiger ehrlicher Verständigung. Nicht aber Betrug Und Vergewaltigung. Solange diese aufrecht erhalten bleiben, wird es auch immer Krieg und Zwietracht, Empörung und Haß geben, und die Versöhnung zwischen

den Völkern wird so lange ausbleiben, solange diesen elementaren Forderungen nicht Genüge geschehen ist. Wir können wohl mit dem einzelnen Engländer, Franzosen oder Italiener in gesitteter Form verkehren, wir

werden gerade diesen Menschen gegenüber zeigen, daß wir nicht den Einzelnen entgelten lassen, was sein ganzes Volk an uns verbrochen hat. Aber Versöhnung und Schwinden der Feindschaft kann nur dann eintreten,

wenn diese Menschen sich rückhaltlos auf den Boden der Wiedergutmachung des Unrechtes stellen, welches sie und ihre Regierungen — sie sind es selbst — uns angetan haben. Dann können wir gemeinsam mit ihnen an

den Wiederaufbau des zerstörten Menschentums gehen, das jetzt geschändet am Boden liegt und nicht um Erbarmen, sondern nach Rache schreit. Denn wir Deutsche — ich wiederhole es — wir sind keine Christusse,

sondern auch nur Menschen. Wenn man sich auf Christus beruft, so mutz man auch tun, was er lehrte. Er aber verlangte von den Zöllnern die Wiedergutmachung des begangenen Unrechtes und die Rückgabe des auf

unrechtem Wege erpreßten Gutes. Und wir verlangen nur, daß man uns Gerechtigkeit widerfahren läßt, eingegangene Versprechen hält und uns nicht allein die Last dieses ungeheuren Krieges aufbürdet, der in Wirklichkeit

von allen Kriegsmächten verschuldet wurde.

Deswegen ist eine weitere unumgängliche Forderung und Voraussetzung der kommenden und auch von uns erhofften Versöhnung der Völker ein neutraler Untersuchungsausschuß über die Ursachen, die zum Kriege

geführt haben. Solch einem neutralen Schiedsspruch könnte« und müßten wir uns auch innerlich fügen, nicht aber einem einseitigen Verdammungs- und Vergewaltigungsakt, wo der Kläger gleichzeitig auch Richter ist. Das

durch Betrug wehrlos gemachte deutsche Volk konnte ja garnicht anders, als äußerlich den ihm vorgelegten „Friedensvertrag" von Versailles anzuerkennen — es mußte es, denn sonst bedrohte es Hungertod durch

Fortsetzung der Hungerblockade und völlige Zerstückelung und Vernichtung. Aber kein Deutscher hält sich innerlich an dieses fälschlich „Friedensvertrag" genannte Gewaltinstrument gebunden. Wie groß muß daher die

innere moralische Empörung gegen die Ententeländer, gegen die Angehörigen eines solchen Vorgehens sein!

Die moralische Stufe eines Franz von Assist haben wir noch nicht erreicht, der dem Räuber, der ihn ausgeplündert hatte, nachlief, um ihm noch den Groschen zu geben, den jener bei der Ausplünderung nicht entdeckt

hatte. Unser moralisches Verhalten der Entente gegenüber kann — so wie wir sind und die Dinge in Wirklichkeit liegen — nur auf die Forderung von Gerechtigkeit und Freiheit für Alle gegründet werden. Werden diese



Grundlagen des Gemeinschaftslebens der Völker auf die Dauer untergraben und mißachtet — von wem es auch sei — , fo kann und muß daraus wieder nur Unheil entstehen. Wir, die wir uns ehrlich auf diese Grundlagen

gestellt haben, können trotz Vergewaltigung und Raub, trotz Elend und Armut getrost in die Zukunft schauen — denn die sittlichen Kräfte des anbrechenden Zeitalters sind mit uns. Nur dürfen wir uns in politischen

Dingen keinen Illusionen hingeben. Eine Rückgängigmachung des Versailler Friedensvertrages kann nur auf zwei Wegen erreicht werden. Es muß entweder ein völliger Zusammenbruch der Ententemächte auf

militärischem Wege erfolgen. Dies kann nur mit militärischen Machtmitteln durch eine Koalition Deutschlands, Rußlands und eventuell auch Japans erfolgen und würde die Schrecken eines neuen Krieges über die Welt

bringen. Ein neuer Befreiungskrieg Deutschlands gegen die ihm aufgezwungene Fremdherrschaft der Entente könnte als heroische Verzweiflungstat eines ganzen Volkes im Verein mit allen den Völkern, die jetzt durch die

Vergewaltigungspolitik der Entente ihrer Selbstbestimmung beraubt sind, zum Ziele führen. Aber einen neuen blutigen Krieg über die Erde bewußt heraufbeschwören, liegt nicht in der Richtung der Kultur, zu der wir mit

allen Mitteln hinstreben müssen. Daher muß dieser Ausweg bewußt und ein für alle Mal abgelehnt werden.

Der zweite Weg, auf dem Deutschland zur Erreichung der Aufhebung des Betrugs- und Vergewaltigungstraktates von Versailles gelangen kann, ist der durch den Beitritt zum sich bildenden Völkerbund. Nicht dem
„Militärbund" der Entente. Diese Fehlgeburt, die jetzt nichts anderes ist, als ein Bündnis zur dauernden wirtschaftlichen und politischen Niederhaltung der früheren Zentralstaaten, birgt in sich dennoch die Keime einer

Entwicklung zu einem künftigen Weltbund der Menschheit. Der Grundgedanke, daß alle Völker des Erdballs gemeinsam zu einem Bund zusammengeschlossen, am ehesten die Gefahren und Verwüstungen neuer Kriege

beseitigen würden, ist richtig und gesund. Die Voraussetzung dazu aber ist, daß jedem zum Bunde gehörigen Volke auch volle Gerechtigkeit, d. h. Gleichberechtigung und Selbstbestimmung auf allen es angehenden

kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Gebieten durch den Bund garantiert wird. Denn die Jdee des Weltbundes der Völker kann eben nur auf dieses Prinzip gegründet werden, welches ihm allein die von Allen

anerkannte — freiwillig anerkannte — Kraft verleihen kann, zu existieren. Denn sonst sinkt er sofort wieder zu einer Mächtekoalition herab, in welcher die Stärkeren den Schwächeren das politische und wirtschaftliche

Gesetz nach Gutdünken diktieren, wie wir A jetzt in der sich „Völkerbund" nennenden politischen Mächtekoalition der Entente sehen.

Wenn daher Deutschland aufgefordert werden sollte — es ist ja in Aussicht gestellt — dem Völkerbund der Entente beizutreten, so müßte es wenigstens den Versuch machen, auf diesem Wege zu seinem Recht zu

gelangen. Indem es Mitglied dieses Bundes würde, müßte es unbedingte und prinzipielle Gleichstellung in allen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Fragen für sich wie auch für alle anderen Staaten verlangen. Auf

feiner Seite wären alle die Völker, die nicht vom chauvinistischen Taumel erfaßt, ebenfalls hierin ein sittliches und nicht hinwegzudisputierendes Gegengewicht gegen die einseitigen Machtgelüste der Entente als einzigen

Ausweg aus der Gefahr eines sonst unvermeidbaren neuen Krieges sehen. Und je mehr es in diesen alle Völker der Erde angehenden Fragen zur offenen Aussprache im Völkerbunde kommt, umsomehr muß auch bei den

Ententevöllern die Ahnung aufdämmern, daß man sich nur in sein eigenes Fleisch schneidet, wenn man einen VergewaltigungA und Betrugszustand, der die Welt mit neuen furchtbaren Katastrophen bedroht, in Permanenz

erklärt.

Diesen Weg zu gehen, gehört für Deutschland — ich gestehe es offen — eine große Selbstverleugnung. Aber es ist der Weg der Kultur im Gegensatz zu dem der Barbarei des Krieges, in welchen verblendete Völker uns

wieder hineinstoßen wollen. Mit Phrasen wird heute keine Politik bei uns auf Erfolg rechnen können. Nur die nüchternste Wirklichkeit kann uns den Weg zeigen, auf dem wir gehen müssen. Nun — nichts ist heute so

wirklich, als daß die Menschheit immer mehr anfängt, Vergewaltigung, Knechtschaft und Ausbeutung zu verabscheuen, zu verachten. Wer mit den alten Mitteln der Gewalt und Knechtung, der Freiheitsberaubung und

Ausbeutung ganzer Völker, ob großer oder kleiner, heute noch glaubt politisch arbeiten zu können, hat verspielt. Nur das Volk, welches sich auf die Idee der Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit stützt, wird in Zukunft und

schon heute geachtet werden und Erfolg haben. Wir Deutsche brauchen nichtzu verzweifeln. Denn wir vertreten das Neue im Leben der Menschheit, nicht das abgetane Alte, welches die Völker an den Rand des Abgrundes

und Chaos geführt hat.



Unlv.«rrof. llr. Mus llonath <lluöapelt): Die rallenbiologilchen Nuzlichten äer Im Veitkriege unterlegenen volller.

Wie groß auch die militärischen, politischen, wirtschaftlichen und geographischen Verluste sein mögen, welche der Weltkrieg den besiegten Zentralmächten, vor allem Deutschland, Osterreich und Ungarn gebracht hat

— dabei nicht zu vergessen der moralischen Einbußen, die uns der großzügige Lügenfeldzug der Entente zugefügt — , so sind wahrlich nicht minder hoch die gesundheitlichen Schäden zu bewerten, welche die

gegenwärtige und vielleicht noch kommende Generation zu erleiden haben. Es soll hier nicht so sehr von den beispiellosen Hekatomben an Menschenleben die Rede sein, die durch Waffen, Kriegsseuchen und sonstige im

Felde erworbene Krankheiten zum Opfer fielen, auch nicht von den Verstümmelungen, dem Siechtum und durch all dies zerstörtem Menschenglück, sondern von den allmählich zutage tretenden, sozusagen chronischen

Schaden, welche besonders die mangelhafte Ernährung, aber auch sonstige gesundheitswidrige Verhältnisse am Volkskorver bewirkt haben. Und vor allem soll die bange Frage erörtert werden, welche Folgen werden diese

Schäden auf den Organismus des nächsten oder der weiteren Geschlechter oder gar der noch nicht Empfangenen zeitigen?

Die während des Krieges konstituierte dänische Studie ngesellschaft für die sozialen Folgen dey Krieges hat in ihrem in Kopenhagen 1919 herausgegebenen Berichte festgestellt, daß die Verluste Deutschlands im Felde,

in der Heimat und durch Geburtenausfall 5,8 Millionen betragen, darunter 2 Millionen Kriegsgefangene. In Osterreich und Ungarn ist der Gesamtverlust 5,2 Millionen, wovon 3,7 Millionen auf den Geburtenrückgang

entfallen. Die Zahl der Kriegsgefangenen beträgt 812 OOtt für Österreich und 645 000 für Ungarn. Der Mangel an Lebensmitteln macht sich in Osterreich noch stärker fühlbar als in Deutschland, etwas weniger in Ungarns)

Außerordentlich schlimm war es in den Industriebezirken Deutsch-Böhmens, wo die Ödemkrankheit 2) in seuchenartiger Verbreitung auftrat. Die Zunahme der Tuber

>) Iedoch gilt dies im allgemeinen fürs Land, nicht aber für die stark notleidende Hauptstadt. Anmerk. d. Verf.

') Nach den Versuchen von Numpel in Hamburg kann dieser Zustand künstlich durch ungenügende Nahrungsaufnahme und reichliche Wasserzufuhr hervorgerufen werden. Doch ist auch nicht selten chronische Ruhr die

Ursache von Kriegsodem, wie Kestner und Nenner bei 42 Leichenöffnungen gefunden haben.

kulose uxlT m den Jahren 1913—18 eine rasche u. z. betrug sie für Wien 8430 im Iahre 1913 und 11423 im Iahre 1918, für Budapest 3422 bzw. 6248, für Prag 1975 (im Jahre 1914) und 3192 (im Iahre 1918).

Der Krieg, sagt Döring« n in diefem Bericht, war also eine Auslese der Minderwertigen, die Geburtszunahme wird nur klein bleiben, die ganze Bevölkerung ist durch die Ernährung herabgekommen und die

Vorbedingung eines Wiederaufbaues ist das wirtschaftliche und kulturelle Emporsteigen des arbeitenden Volkes. Nach den Beobachtungen von Rümpel in Hamburg betrug die Gewichtsabnahme bei Gesunden 11— 20 v. H.

des früheren Körpergewichtes, in einem Falle sogar 40 v. H. Infolge Fettschwundes im Unterleibe kam es häufig zu Eingeweidesenkungen und -Vorfällen, sowie Brüchen mit Einklemmungen. Bei Kindern, bei denen die

Gewichtsabnahme nicht so auffällig ist, fand ein Zurückbleiben des Längenwachstums und Zunahme der Blutarmut statt. In allen Altersklassen war die Sterblichkeit gesteigert, desgleichen hat die Tuberkulose in allen

Formen und Altersstufen, sowie in ihren seltenen Lokalisationen zugenommen. Eine Vermehrung zeigten auch die Magenerkrankungen verschiedenster Art, die Störungen der Harnentleerung, der Harnsäureausscheidung

und der geschlechtlichen Funktionen. Ferner wurde auf geistigem Gebiete Abnahme des Gedächtnisses, der Tatkraft und Ausdauer beobachtet.

Diese Unterernährung wird durch den viel zu geringen Gesamtbrenn« wert der Kriegsnahrung verursacht, welche arm an Eiweiß, Fett und anregenden Stoffen ist, eine zu geringe Auswahl bietet und vorwiegend

vegetabilisch und daher zellulosereich ist.

Die Mehr st erblich keit der deutschen Zivilbevölkerung während der Kriegsjahre bis Ende 1918 wurde von Gotschlich in einem in der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Gießen gehaltenen

Vortrage auf 800 000 Todesfälle veranschlagt' besonders werden davon die älteren Leute (über 60 Jahre) und die Tuberkulose betroffen. Bemerkenswert daher istdiebedeutendgeringereSterblichkeitderLandbevölkerung,

wofür die einzig mögliche Erklärung die bessere Ernährung derselben ist, die fast sämtlich Selbstversorger sind.

Gleichfalls der Unterernährung im Verein mit körperlichen Anstrengungen ist es zuzuschreiben, wenn bei früher kräftigen, lungengesunden Soldaten, wie esZadekin Neukölln in 600 Fällen beobachtet hat, die

Tuberkulose einen raschen und bösartigen Verlauf nahm. Auch bot der Krieg häufigere Gelegenheit zur tuberkulösen Infektion.

Daß die von mancher Seite angeschuldigten seelischen Leiden des Krieges für die vermehrte Sterblichkeit nicht wesentlich in Betracht kommen, beweist die vermehrte Sterblichkeit der Kleinkinder, bei denen ja dieses

psychische Moment wegfällt, gleichzeitig aber auch der Umstand, daß die Todesfälle an Herz- und Gefäßerkrankungen sowie an Hirnschlag bis Ende 191? keine oder nur eine ganz geringe Vermehrung erfahren haben.

Auch die Rachitis (englische Krankheit) erfuhr nach den Mitteilungen von Iap ha in Berlin eine Zunahme. Dabei fiel es auf, daß die Kinder, die zu rechter Zeit laufen lernten, allmählich nicht mehr laufen wollten,

Schmerzen und Knochenbrüchigkeit vorhanden waren und die Krankheit länger als bis zum Ende des 2. Lebensjahres dauerte.

Auch neue Knochenerkrankungen kamen zur Beobachtung, welche sich besonders in Knochenauftreibungen, erschwerter Bewegungsfähigkeit und erhöhter Brüchigkeit kundgaben und von Mayer (München) als

Hungerknochenkrankheit bezeichnet wurden. Desgleichen K nochen e rw eichun g en (Osteomalazie), welche sonst vorwiegend bei Frauen, die häufige Schwangerschaften und langes Stillen bei ungenügender Ernährung

durchgemacht haben, vorzukommen pflegen, kamen besonders in Wien gehäuft vor, ohne das weibliche Geschlecht bevorzugt zu haben. Auch zeigte sich in Wien nicht nur ein hoher Stand der Rachitis, sondern auch

desSkorbuts. Diese beiden Krankheiten sind namentlich eine Folge des Mangels an Fett, Butter, frischem Gemüse und Fruchtsäften.

Für die gleichfalls häufiger vorgekommenen Nierenentzündungen (Feldnephritis) ist Toenissen (Erlangen) eher geneigt Infektion, denn Witterungsverhältnisse oder Erkältungen als Ursache anzunehmen.

Viel Aufsehen machten im Kriege die durch Granatexplosionen („Luftdruck") hervorgerufenen Störungen des Nervensystems, in Form von gänzlicher Aufhebung des Bewußtseins oder Trübung desselben

(„Dämmerzustände"), Taubheit, Stummheit, Taubstummheit, Stimmlosigkeit, Zitterzuständen und dgl. Sofern nicht schwere mechanische Erschütterungen des Schädels mit seinem Inhalte erfolgt sind, die dann mit

Quetschungen des Gehirns, Zerreißungen der feinsten Blutgefäße (Capillaren) und Lymphbahnen und dergleichen makroskopischen oder mikroskopischen Veränderungen einhergehen, handelt es sich um rein seelische

(psychogene) Störungen, sei es durch Gemütseinwirkungen bedingter oder intellektueller Art. Im ersteren Falle sind es Affekte, Schrecken, Angst, welche lähmend oder krankhaft erregend wirken, im letzeren sind es

krankhafte Vorstellungen über die Bedeutung und möglichen Folgen des Unfallerlebnisses, welche sich im Bewußtsein festsetzen und ihre selbstsuggerierende Wirkung ausüben. Zumeist trifft das Personen,'die dazu schon

von Haus aus veranlagt waren. Diese rein seelischen (traumatisch-hysterischen) Störungen sind ein dankbarer Gegenstand der ärztlichen Behandlung, indem sie durch psychisch-therapeutische Maßnahmen oder mit solchen

kombinierten, physikalischen Methoden, autoritative Einwirkung, Wachsuggestion, Hypnose, Elektrizität usw. oft in einer Sitzung restlos heilen, ohne daß man zu eingreifenden Kuren greifen müßte, wie ich es beschrieben

habe. Auf organischen Hirnveränderungen beruhende Geistesstörungen, namentlich Paralyse, können, wie Weygandt, Roese und ich beobachtet haben, einen beschleunigten üblen Verlauf nehmen: diesen letzteren positiven

Befunden können manche negative Ergebnisse anderer Autoren nicht die Wage halten.

Die Tätigkeit der weiblichen Geschlechtsorgane wurde von den Kriegsereignissen stark beeinflußt. Schon im 2. Kriegsjahre machte sich eine aus dieser Ursache vorher unbekannte Erscheinung, die Kriegsamenorrhoe

(Ausbleiben der Periode) geltend, die durch ihr häufiges Vorkommen auffiel. Auch die entgegengesetzte Erscheinung, die Kriegsmetrorrhagie (Blutsturz) kam zur Beobachtung. Sowohl seelische Eindrücke als die

ungenügende Nahrungszufuhr besonders an Fett und Eiweiß spielten hierbei eine Rolle Doch auch ein anderes unerwartetes. Moment wurde mindestens für einen Teil der Fälle von Amenorrhoe festgestellt, nämlich der

stärkere Mutterkorngehalt des Kriegsmehls, eine Folge der weniger sorgfältig ausführbaren KornVerarbeitung, wie dies von mühlenkundiger Seite bestätigt wurde. Die Entbindung schien leichter und schneller vor sich zu

gehen, auch die Stillfähigkeit war nicht beeinträchtigt. Am interessantesten warert aber die Entwicklungsverhältnisse der Kinder.

Es ist selbstverständlich, daß die Kinder infolge ungenügender Ernährung im Längenwachstum und Körpergewicht zurückblieben, aber überraschenderweise hat die Frucht im Mutterleibe fast gar nicht gelitten. So fand

H. Hofmann (Rostock), daß die Kriegskost wohl kaum Einfluß auf die Entwicklung der Frucht bei gesunder Mutter hatte, dagegen entwickelten sich die Kriegskinder in den ersten 10 Tagen nach der Geburt schlechter,

wohl durch eine andere Zusammensetzung der Milch. F. Binz (München) sah die Länge der Neugeborenen nicht beeinflußt durch die schlechte Ernährung der Mutter, während das Gewicht und der Kopfumfang um 3 v. H.

zurückgegangen war. Pell er (Wien) beobachtete an den Gewichten der Neugeborenen von 1917— 19 eine Abnahme von etwa 1 1 v. H. gegen die Friedensjahre. Bei den Kindern sah E. Schlesinger im Iahre 1918 eine

Hemmung des Längswachstums um durchschnittlich 2— 3 em, eine Gewichtseinbuße von 0,5— 1 ,51i3,' letztere stieg im folgenden Iahre auf 5 K3. Mo mm (Freiburg) fand im Iahre 1916 keine Abnahme des

Geburtsgewichtes der Kinder, desgleichen Schauta im Iahre 1917 am hohen Bestand seiner Wieneu Gebärklinik. Nach Matar 6 hat auch die Verhältniszahl der an Lebensschwäche gestorbenen Neugeborenen während des

Krieges nicht zugenommen. Angesichts dieser höchst bemerkenswerten Tatsache, daß die Unterernährung der Mutter auf die Frucht gar keinen oder nur einen geringfügigen Einfluß ausübt, sagt Schauta: „Das ist auch

begreiflich,, wenn man bedenkt, daß das Kind wie ein Parasit im Mutterleibe lebt, von der Mutter Nahrung aufnimmt, so viel es braucht, ohne dabei im wesentlichen von dem Ernährungszustand der Mutter abhängig zu

sein." Es erinnert dies auch an das unbegrenzte Wachsen bösartiger Geschwülste auf Kosten des Organismus, welche ja ihr energisches Wachstum gleichfalls der embryonalen Natur ihres Gewebes verdanken. Aber es ist

jalängst bekannt, worauf Schallmauer hinweist, daß Frauen, die während der ganzen Schwangerschaft an einer auszehrenden Krankheit litten, nichtsdestoweniger in der Regel Kinder mit ganz normalem Ernährungszustand

zur Welt bringen, der in einem eindrucksvollen Kontrast steht zu dem kläglichen Ernährungszustand ihrer Mutter. Ia, möchte ich hinzufügen, es setzt sich dies biologisch auch im individuellen Leben, fort, wenn die Mutter

mit eigenem Entsagen ihr Kind nährt, oder in einem Bienenstock bei Nahrungsmangel die Königin zuletzt verhungert, weil die hungernden Arbeitsbienen bis zuletzt auf ihre Selbsterhaltung, zu Gunsten der Königin

verzichten.

Doch fällt auch ein schwacher Lichtblick in das Düster der Kriegsernährung. Bezüglich der Zuckerharnruhr wurde eine Besserung derselben durch die Kriegskost sowohl in Berlin (Magnus-Lev y) als in Wien 1H. Elias u.

R. Singer) festgestellt. Dies ist auf die verringerte Zufuhr von Kohlenhydraten und Eiweiß und die dadurch ermöglichte bessere Ausnutzung zurückzuführen.
,

Wir fragen nun, nachdem die Erwachsenen während dieses Krieges Schaden genug an ihrer Gesundheit erlitten haben, was für Aussichten hat die nächste Generation und sind die deutschen sowie die übrigen Völker der

ehemaligen Zentralmächte in ihrer Rasse, also für unabsehbare Zeiten geschädigt worden? Zunächst wollen wir die Meinung von Engländern hören, welche die Hungerblockade nicht nur, wie dies zu allen Zeiten und

allüberall geschehen ist, planmäßig ausgeführt haben, um den Widerstand des Feindes zu brechen, sondern in der raffiniert-wissenschaftlich sein sollenden Absicht, auch die künftigen unschuldigen Generationen

russenmäßig zu schädigen. Dazu diente ja auch die unverändert aufrecht erhaltene Blockade, nachdem durch Übergabe aller Kriegsmittel unsere vollständige militärische Ohnmacht schon ohnehin sichergestellt war. Wir

verdanken J. Schwalbe, dem verdienstvollen Herausgeber der Deutschen Medizinischen Wochenschrift, die in der Nummer vom 17. April 1919 veröffentlichten Auslassungen hervorragender Engländer, welche ihm aus

einer Denkschrift des Auswärtigen Amtes zur Verfügung gestellt wurden. Indem sie hier dem Leser vorgelegt werden, soll damit Meinerseits nicht frisches Öl in die nun abnehmende Lohe des Völkerhasses gegossen,

sondern es soll bloß das prinzipiell Irrige derselben aufgezeigt werden.

Im „Weekly Dispatch" vom 8. September 1918 äußert sich F. W. Wille unter dem Titel „Die Hunnen von 1940" wie folgt: „Ich weiß, Haß nicht nur Zehntausend von Deutschen, die bis jetzt ungeboren sind, für ein

Leben physischer Minderwertigkeit prädestiniert sind, sondern daß auch Tausende von Deutschen, die sogar bis jetzt noch nicht empfangen sind, demselben Schicksale werden gegenüberstehen müssen. Englische

Krankheit wird wohl die Krankheit sein, der man in der Zeit nach dem .Kriege am öftesten an unfähigen Deutschen begegnen wird."

Der englischen Freude über das Leiden Unschuldiger und der Hoffnung «auf den Niedergang der deutschen Rasse gibt Baden-Powell in folgenden Worten unverhüllten Ausdruck: „Wir werden bis 194U warten müssen,

um zu sehen, wer wirklich den Krieg gewonnen hat. Die tatsächlichen Folgen der Blockade Deutschlands wird diese verbrecherische Nation erst in Zukunft erfahren. Welches ist die Wirkung auf die deutsche

Zivilbevölkerung, ausgeübt durch die tatsächliche völlige Unterbindung der Einfuhr von Nahrungsmitteln und durch die Einschränkung von inländischen Erzeugnissen (besonders Fleisch und Fett), durch den Mangel von

ausländischen Futtermitteln? Der Erfolg ist, daß Krankheiten von höchst ansteckendem und verheerendem Charakter sich über das ganze Land ausbreiten. Deutschland ist heute ein verpestetes Land, die weiße Geißel,

Tuberkulose ist epidemisch, Hungertyphus wirkt in zahlreichen 'Gegenden. Die Ruhr fordert Hunderte von Opfern. Die Fälle von Hautkrankheiten (hervorgerufen durch Mangel an Seife und Nasiermaterial) steigen rapide.

Ansteckende Krankheiten, wie Diphtherie, Scharlach und verschiedene Arten von Typhus, wirken verheerend auf das Leben der .Kinder. Mangel an Milch hat furchtbare Zustände an jungen Müttern, Bindern und Kranken

geschaffen."

Dr. Saleeby sagt: „Die deutsche Rasse wird vernichtet, darüber besteht nicht der geringste Zweifel. Sogar der berühmte Gesundheitsgelehrte A
) Dr. Weis mann, der während des Krieges gestorben ist, tonnte nicht

ableugnen, daß die Menschheit auf ihre Nachkommen die Zersetzenden Folgen der Unterernährung oder der Nahrungsmittelknappheit vererbt, mit anderen Worten, wenn auch die Geburtenziffer in Deutschland

befriedigend ist, so ist das Maß des Schadens A des unübersehbaren Schadens — doch ganz anders und bedeutend ernster. Das heißt, daß es im Iahre 1940 wahrscheinlich eine deutsche Rasse geben wird, die an körperlicher

Degeneration leidet. Das ist die englische Blockade, die in erster Linie für Deutschlands furchtbaren Ernährungszustand verantwortlich ist, mithin auch für ständige Folgen, die andauern werden. Einen furchtbaren Preis

wird Deutschland zu zahlen haben dafür, daß es beabsichtigte, Weltmacht zu werden."

Das Irrige dieser hier zum Ausdruck gelangten Anschauungen, welche übrigens nicht nur von der Laienwelt, sondern sogar von einem Teil der Arzte, die von den modernen rassenbiologischen und

Erblichkeitsforschungen noch wenig Kenntnis genommen haben, geteilt werden, besteht in der Annahme, jede Eigenschaft der Eltern könne auf die Nachkommen übertragen werden. Und doch gilt dies nur für die

Stammes-, Art- und Rassencharaktere, also für jene, welche durch eine lange Generationsreihe ununterbrochen vererbt und befestigt wurden. Auch die von Menschen zu irgend einem Nutzen oder Schönheitszweck oder zur

Befriedigung einer Laune gezüchteten Rassen kommen dadurch zustande, daß in der Natur schon vorkommende geringfügige Abänderungen (Varietäten) sorgfältig ausgelesen, die ähnlichen miteinander gepaart werden und

nun darauf geachtet wird, daß sie sich mit Individuen, die nicht im Besitze dieser gewünschten Eigentümlichkeit sind, nicht mehr mischen, also von da ab ein reiner Stammbaum gezüchtet wird. Freilich wird dieser genug

oft so manche Rückschläge auf die ursprüngliche Art zeigen. So sind die unzähligen, zu unseren besonderen Zwecken umgemodelten Rassen unserer Haustiere und Kulturpflanzen entstanden. Aber schon diese Tiere

müssen von Anfang an Eigenschaften gezeigt haben, die sie geeignet erscheinen ließen, Genossen und Helfer des Menschen zu werden. Der Lamarckismus, der eben die Entstehung der Arten durch Vererbung im Leben

erworbener Eigenschaften ulnd deren Weiterzüchtung in den folgenden Generationen erklären will, ist schon durch Weismann gründlich widerlegt worden. Es ist klar,



') Will sagen: Zvologe, der gerade für die unveränderte Übertragung des Keimplasmas eingetreten ist. Anmerk. d. Verf.

daß die durch die Kriegseinwirkungen: Unterernährung, ansteckende Krankheiten, gesundheitsschädliche Verhältnisse hervorgerufenen Abänderungen keine ursprünglich überkommenen, bzw. verstärkten Merkmale der

betreffenden Individuen sind, demnach auch nicht vererbt und durch ähnliche Paarungen verstärkt werden können. Doch will ich auf diesen Gegenstand später noch ausführlicher zurückkommen. Daß Verletzungen, sei es

mechanischer, chemischer oder thermischer Art, nicht erblich sind, demnach unsere kriegsverstümmelten Invaliden, selbst wenn sie schwere Gehirnverlctzungen davongetragen haben, welche mit epileptischen

Erscheinungen einhergehen, getrost heiraten können, ohne eine Vererbung ihrer Defekte oder Funktionsstörungen befürchten zu müssen, ist schon so ziemlich ins allgemeine Bewußtsein gedrungen' dagegen kann z. V. die

echte, auf angeborener Anlage beruhende Epilepsie, wohl vererbt werden. Die durch Iahrtausende geübte Beschneidung orientalischer Völker, die Verkrüppelung der Füße chinesischer Mädchen, um deren Kleinheit als

Rassenschönheit noch mehr hervortreten zu lassen, die künstlichen Schädelverbildungen mancher Indianerstämme, welche als Stammeskennzeichen gelten sollen, all diese mechanischen Einwirkungen auf den Organismus

sind nicht vererbbar. Auch hat das Kind des schwielenhändigen Arbeiters eine ebenso zarte Hand wie das aristokratische Kind. Dasselbe gilt auch für die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse. Wissen, selbst die

Muttersprache, sowie Kunstfertigkeiten sind nicht übertragbar, ebensowenig wie die kraftstrotzenden Muskeln des Turners oder die hypertrophische Herzmuskulatur des an einem Klappenfehler Leidenden. Also nicht nur

nützliche und erwünschte, sondern auch krankhafte und schädliche Merkmale, welche im Laufe der individuellen Entwicklung, vom ersten Anfang des embryonalen Lebens an, erworben wurden, sind unvereinbar' dies

ermöglicht, daß der neuerstehende Organismus alle Schlacken, welche sich dem elterlichen Organismus angeheftet hatten, abwerfend, sich phönixartig in ursprünglicher Reinheit und Schöne wieder erhebe. Wäre es anders,

so müßten die Nachkommen der alten Fürsten- und Adelsgeschlechter schon längst Riefen geworden und die der unter ungünstigen Verhältnissen lebenden Arbeiterbeoölkerung schon längst verkümmert sein.

Dem Gesagten zufolge ist es wohl einleuchtend, daß eine den Organismus inbeschränkterAusdehnung treffende Veränderung nicht so leicht auf die entfernten, in den Geschlechtsdrüsen eingeschlossenen Keimzellen

auswirken werde. Wie verhält es sich aber mit allgemein wirkenden Schädigungen: der Unterernährung, den Infektionen und Vergiftungen, deren Schädlichkeiten durch den Blut- oder Lymphstrom auch zu den Keimzellen

gelangen können? Daß die besser genährten Kinder der Wohlhabenden durchschnittlich ein größeres Längenmaß, ein höheres Körpergewicht, einen stärkeren Brustumfang, bedeutendere Druckkraft der Hände zeigen, ergab

sich aus zahlreichen Messungen an den Schulkindern aller Kulturstaaten. Aber alle günstigen äußeren Umstände vermögen nicht die Entwicklung des Organismus über die durch die Vererbungsmöglichkeiten gezogenen

Grenzen hinaus zu treiben. So erwähnt Martin, daß in Warschau sowohl bei den polnischen als auch bei den jüdischen Bewohnern in den wohlhabenden Stadtteilen erheblich höhere Durchschnittszahlen für Körperlänge

gefunden wurden, als in den sehr armen Stadtteilen; jedoch blieb die Durchschnittsstatur der sozial am höchsten begünstigten jüdischen Bevölkerung Warschaus immer noch hinter der Durchschnittsstatur der allerärmsten

Polen zurück. Ähnlich fand R ip 1 eu in London, daß die sozial sehr günstig stehenden Westendjuden durchschnittlich um mehr als 3 Zoll größer sind als ihre Stammgenossen im Ostend. Aber die Westendjuden können

doch nicht die durchschnittliche Höhe der Engländer, d. i. 5 Fuß 9 Zoll, erreichen.

Die unter der Ungunst der Außenwelt erlittene Einbuße in der physischen Konstitution kann mit der Besserung der Verhältnisse wieder gut gemacht werden. So hat nach Bolkin den Niederlanden infolge der günstiger

gewordenen Existenzbedingungen die Körperlänge in dem Zeitraum van 1850—1900 zugenommen. Die Zunahme war aber unbedeutend bei den maximalen Größen, also bei jenen, welche die rassenmäßig ereichbare Höhe
so ziemlich erlangt haben (2 ein bei den Christen und 1 ein bei den Juden)' bedeutend stärker war sie bei den mittleren Größen (10,9 ein bei den Christen und 6,4 ci» bei den Juden) und am stärksten bei den.minimalen

Größen, also bei jenen, die vom rassenmäßig Erreichbaren am meisten zurückgeblieben sind (24 ciu bei den Christen und 18 cm bei den Juden).

Welch' überraschenden Ergebnisse schon in derselben Generation zu erreichen sind, dafür führt Schallmauer A
) folgenden Bericht von Alden und Hayward über die Gartenstadtbewegungen in England an. Der englische

Großindustrielle W. H. Lewer beschäftigte in seiner Seifenfabrik in Liverpool Tausende von Arbeitern, die mit ihren Familien unter den sehr ungünstigen Wohnungsverhältnissen und den sonstigen Unzuträglichkeiten der

Großstadt in hygienischer Beziehung außerordentlich litten. Das zeigte sich unter anderem in der großen Häufigkeit von Erkrankungen, besonders der Lungen, in der Höhe der Sterbeziffer und besonders in ver enormen

Kindersterblichkeit. Um diesen

A
, W. Schallmayer, Vererbung uind Auslese. 3. Auflage. 1918. S. 81.



Übelständen abzuhelfen, kaufte Lewer ein großes Stück Land an der Küste, verlegte seine Fabrik dorthin und errichtete da für seine Arbeiter eine musterhafte Gartenstadt, Port Sunlight, in der auch für eine hygienische

Lebensweise der Arbeiterkinder in fast idealer Art Sorge getragen wurde, besonders auch in der Hinsicht, daß sie sich sehr viel im Freien beschäftigten, mit Gartenarbeit, Spielen und dgl. Den Erfolg zeigt eine

Vergleichung der Körperlänge (in Zoll) dieser Arbeiterkinder (mittlere Zahlen von je 1000) mit der von gleichalterigen Schulkindern:

7 Iahre 1 1 Iahre 14 Iahre Schüler der reichen Bevölkerung Liverpools 4? 55.5 61 .7

Stadtschulen für Wohlhabende .... 45.3 53.1 58.2

„ besser gestellte Arbeiter .. 44.3 5 1 .8 56.2

„Arme 44 49.7 55.?

Schulen in Port Sunlight 47 57 62.2

Es haben also die Arbeiterkinder in Port Sunlight die Kinder selbst der Reichen in Liverpool um 0,5— 1 ,5 Zoll übertroffen, wahrend die Armen hinter den Reichen um 3— 6,5 Zoll zurückgeblieben waren. Demnach
handelt es sich in diesen Fallen nicht um Entartung (Degeneration)., also etwa um Keimschädigung, sondern um Entwicklungshemmungen, die noch bei demselben Individuum während der Dauer der Entwicklung durch

Fernhaltung der Schädlichkeiten aufgehoben werden können und bei den Nachkommen, sofern sie nicht denselben Schädlichkeiten ausgesetzt sind, nicht zutage treten. Es ist also gleichsam die Hülle geschädigt, der Keim
aber unversehrt geblieben, oder wie es in der Vererbungslehre nach dem dänischen Botaniker W. Iohannsen genannt wird, derPhänotypus, d. i. der nach der Reifung und Befruchtung des Eichens sich entwickelnde

Organismus ist geschädigt, nicht aber der Genotypus, d. i. die Erbsubstanz, welche unverändert in das neue Individuum und so von Geschlecht zu Geschlecht übergeht.

Was für die Wirkungen von Schäden in der Ernährung, Luft- und Lichtzufuhr gilt, hat seine Geltung auch für Ansteckungen und Vergiftungen. Es ist bekannt, daß die Immunität gegen Masern, Blattern, Typhus, d. h. die

durch die krankmachenden Kleinwesen im Blute erzeugten Schutzstoffe nicht auf die Kinder übergehen. Wo solches im Tierversuch beobachtet wird, handelt es sich um die Übertragung immunisierender Antitoxine

(Gegengifte rein chemischer Natur) mittels des Blutkreislaufes des Mutterkuchens oder mittels der Milch auf die Iungen. So fand Ehrlich, daß die dem Muttertier durch Schutzimpfungen beigebrachte Immunität nur dann

auf die Jungen überging, wenn es dieselben säugte, nicht aber, wenn sie von einer anderen, nicht immunisierten Mutter gesäugt wurden.

Von den praktisch wichtigen Vergiftungen sind besonders die mit Alkohol, Morphin, Kokain'), Blei, Quecksilber, Phosphor Zu nennen. Es ist wohl bekannt, daß die Trunksucht der Eltern ihre Wirkungen auf die

Nachkommen in der Form von Schwachsinn, Blödsinn, Epilepsie und anderen Gebrechen geltend machen kann. Iedoch handelt es sich hier nicht um Vererbung im rassenbiologischen Sinne, denn es werden ja nicht

elterliche Eigenschaften auf Kinder oder Enkel übertragen, sondern es' treten Schwächezustände oder Defekte ursprünglich in Erscheinung, welche sich durch Paarung mit ähnlichen Individuen vielleicht auch steigern

lassen, aber zu keinen daseinsfähigen Rassenbildungen zu führen vermögen und solche mit schweren Organisatiosfehlern behaftete Individuen und etwaige Nachkommen, sofern sie sich nicht mit Gesunden mischten, dem
Aussterben geweiht sind. Hier ist es zu einem brutalen Eingriff in die Keimsubstanz gekommen — von Forel trefflich Keimverderbnis' (Blastophthorie) genannt — und nicht zu einer feinen Verschiebung oder

Ausscheidung von einzelnen Erbelementen innerhalb der Erbmasse, die zum Auftreten von Varietäten führen kann. Aber auch bei diesen Schädigungen, wenn sie nicht schwerer Art sind, ist, wie erwähnt, eine

Wiederherstellung nicht ausgeschlossen. So wies Mjoen für Norwegen nach, daß das mächtige Anwachsen des Schwachsinnes daselbst in den Jahren 1816— 1835 mit dem Branntweingenuß gekommen und dank der

energischen Alkoholbekämpfung mit diesem wieder zurückgegangen ist.

Der Alkohol ist durch seine eiweiMllende Wirkung zunächst ein Protoplasmagift und schädigt dadurch schon in geringen Mengen niedere Lebewesen, wie Heferellen, Algen usw. Begnügt man sich aber nicht mit der

einfachen Feststellung dieser Tatsache, sondern sieht nach, wie es Whitney getan, was mit den folgenden Generationen geschieht, dann gelangt man zu höchst interessanten Ergebnissen. Dieser Forscher setzte drei gleichen

Reihen einer Reinkultur von Hvdatina senta (Rädertierchen) A4, V2 und 1 v. H. Alkohol zu, während eine vierte Reihe ohne Zusatz blieb. Der Alkohol in den stärkeren Dosen verringerte die Fortpslanzungsfähigkeit und

erhöhte wesentlich die Empfindlichkeit gegen Kupfersalze. Im Laufe der Generationen wurden diese Schwächezustände immer deutlicher. Wurden nun aber die Räd ertierchen in alkoholfreie Kulturen gebracht, so blieb

zwar die erste jetzt gebildete Generation schwächlich, aber fchvn die zweite Generation war als genesen zu beA

') In Deutschland hat leider der Kokainismus gegen Ende des Krieges, infolge Bekanntwerdens deutscher Krieger mit Gewohnheiten des feindlichen Auslandes, in er« schreckender Weise zugenommen.

trachten. Es hat hier keine Änderung der Erbsubstanz stattgefunden, sondern nur eine Scheinvererbung durch Nachwirkung.

Zur Erklärung dieser Erscheinungen ist darauf hinzuweisen, dah sowohl die männliche als die weibliche Fortpflanzungszelle (Samenfäden und Eichen) aus einem Zelleibe (Zellplasma) und dem eingeschlossenen Kern

bestehen. Dieser Zellkern enthält in Form von Kern Stäbchen (Chromosoms) die eigentlichen Träger der Erbsubstanz (Erbmasse). Bei der Befruchtung erfolgt die Verschmelzung der Kerne der beiderartigen

Geschlechtszellen. Die nach der Befruchtung einsetzende Teilung des Eichens, also der keimende Organismus, welcher die Verwirklichung der in der Erbmasse schlummernden Entwicklungsmöglichkeiten darstellt, ist der

vorhin erwähnte Phänotypus (Erscheinungsform), während der Genotypus (Erbmasse, Erbsubstanz) zur Keimzelle des neuen Organismus wird. Diese konsistenteren und durch den Zelleib geschützten Kernstäbchen

zeichnen sich durch größere Widerstandsfähigkeit aus und nehmen von den durch den Zelleib zu ihnen dringenden Stoffen nur die ihnen entsprechenden auf und stoßen die überflüssigen, fremdartigen oder schädlichen ab,

genau so, wie die fertigen Organe aus dem Blutstrom die von ihnen benötigten Bestandteile aufnehmen, oder die Pflanze aus den im Boden oder dem umgebenden Wasser ihr sich darbietenden Stoffen die gehörige

Auswahl trifft. Natürlich hat dies Abwehrvermögen seine Grenzen und durch schwere Anstürme schädlicher Stoffe kann die Erbsubstanz tiefgehende Schädigung oder gar Vernichtung erleiden. Auf diese Weise können

Schädigungen durch Vergiftungen oder Ansteckungen (Syphilis, Tuberkulose) erfolgen, aber diese sind wenig oder gar nicht imstande existenzfähige oder zur Fortpflanzung geeignete Abänderungen zu schaffen. Solche

Abänderungen, welche durch äußere Einwirkungen entstehen, werden Mutationen genannt, im Gegensatz zu den Variationen, welche durch Verschiebungen der Erbelemente (Gene) innerhalb der Erbmasse, durch deren

Ausscheidung oder Aufnahme neuer Erbelemente vom anderen Partner zustande kommen, und deshalb auch vererbbar sind.

Zweifelsohne gibt es ja auch pathologische Rassen, beispielsweise die japanischen Tanzmäuse, bei denen es sich wohl um den vererbten Mangel bezw. mangelhafte Ausbildung der Gleichgewichtszentren handelt. Auch

beim Menschen gibt es zahlreiche vererbbare Anomalien: fehlende oder mangelhafte Entwicklung der Organe oder auch ein Übermaß oder eine Überzahl derselben, deren Vererbung mitunter durch 5 Generationen verfolgt

werden konnte und die manchmal ausschließlich durch die weiblichen Mitglieder der Familie auf die männlichen übertragen werden (gynophore Vererbung), ohne daß die weiblichen Mitglieder selbst die Erscheinung

zeigen würden, dieselbe also bei ihnen im schlummernden Zustande (latent) vorhanden ist. Solche Anomalien sind: Sechsfingrigkeit, Sechszehigkeit, Augenzittern, Farbenblindheit, Nachtblindheit, Sehnervenschwund,

Taubheit, Ausfall mancher Nervenzentren (Augenbewegungs-, Gesichtsnerv) oder Muskeln, im Entwicklungsalter sich einstellender allmählicher Muskelschwund, Pigmentmangel an Haaren, Haut und Regenbogenhaut

(Albinos), übermäßiger Haarwuchs (Affenmenschen), Überzahl der Brustwarzen oder Brüste, manche Nerven- und Geisteskrankheiten, Bluterkrankheit (Haemophilie), wo auf geringfügige Eefäßverletzungen schwer

stillbares, mitunter tätliches Bluten erfolgt, beruhend auf dem Mangel an Blutgerinnungsfermenten usw. Die Ursache dieser Anomalien sowie ihr Entstehungsmechanismus sind dunkel. Vei manchen scheint Alkoholismus

oder Syphilis der Vorfahren im Spiele zu sein, jedoch kann von einer Nassenbildung nicht die Rede sein.

Auch ein Klimawechsel kann nur auf die Erscheinungsform, nicht aber auf die Erbmasse verändernd einwirken. Versetzt man einen Edelweißstock vom Gebirge ins Tiefland in fette Gartenerde, dann bekommt die

Pflanze ein ganz verändertes Aussehen. Die Teile, welche sonst durch den dichten Haarfilz, der zum Schutze gegen die tiefe Außentemperatur dient, weiß erscheinen, werden grün, indem die Behaarung größtenteils

schwindet, die Blätter werden breiter, die Form der Blütenstände ändert sich usw. Zurückverxflanzt ins Gebirge, gewinnt das Edelweiß sein ursprüngliches Aussehen wieder.

Eine Verschlechterung der deutschen, sowie der übrigen besiegten Rassen durch Unterernährung, wie von unseren Feinden frohlockend erwartet wurde, ist also nicht zu befürchten, ebensowenig durch

Infektionskrankheiten, wenngleich ein gewisser physischer Rückgang in der nächsten, in ungenügender Ernährung ausgewachsenen Generation nicht ausgeschlossen ist, der aber für die künftigen Generationen durch

Behebung der Schädlichkeiten wieder gutzumachen ist. Freilich, die schweren Lücken in der Bevölkerung, welche durch Kriegsverluste an Menschenleben, erhöhte Sterblichkeit im Hinterlands und durch den gewaltigen

Geburtenrückgang gerissen wurden, werden erst allmählich auszufüllen sein. Mahnung genug zur möglichst baldigen Schaffung normaler Ernährungsverhältnisse, zur erneuten Aufnahme des noch nachdrücklicheren

Kampfes gegen die Tuberkulose und die Geschlechtskrankheiten und zu einer viel ernsteren Bekämpfung des Alkoholismus, als es bisher geschehen ist, wofür besonders Norwegen und der mächtigste Siegerstaat, die

Union, mit seinem nun gänzlichen Alkoholverbot leuchtende Beispiele gegeben haben.

Und wenn wir vielleicht mit dem Propheten Ionah aus der Tiefe des Abgrundes auch sagen mochten: „Bis auf den Grund der Berge kam ich hinab, die Erde hatte ihre Riegel mir vorgeschoben auf ewig", so winkt doch

durch eigene Kraft die baldige Erlösung.

H'rolellor l)r. erich Naumann: Otto cummer.

Am 17. Iuli 1920 vollendete der Ordinarius an der Breslauer Universität und Direktor des physikalischen Instituts Geheimer Regierungsrat Dr. Otto Lummer sein 60. Lebensjahr.

Es kann an dieser Stelle nicht der Versuch gemacht werden, Lummer als Physiker und Forscher hinreichend zu würdigen. Es würde doch nicht gelingen, dem Laien in wenigen Zeilen ein einigermaßen deutliches Bild

von Lummers Bedeutung zu geben, und für den Fachmann ist eine derartige „Würdigung" überflüssig. Einige Stichworte genügen, um vor dem geistigen Auge des Physikers eine Reihe glänzender Leistungen erstehen zu

lassen. „Lummer'sche Platte", „Kurven gleicher Neigung und gleicher Dicke", „Schwarzer Körper", „Strahlungsmessungen", „Sonnentemperatur", „Interferenzspektroskopie", „Lummer-Brodhun'sches Photometer" — fast

jede dieser Überschriften bedeutet nicht eine Einzelleistung, sondern ein ganzes wissenschaftliches Programm. Und obwohl fast jede der Lummer'schen Arbeiten irgend einen besonderen Zug seiner wissenschaftlichen

Persönlichkeit deutlich widerspiegelt, so haben sie doch alle eines gemeinsam. Ob er als glänzender Experimentator die Grundlage für weitschauende physikalische Theorien legt, ob er eigene theoretische Untersuchungen

nutzbar macht, um der Spektroskopie wichtige Apparate für ihre Fortentwickelung zu schaffen, oder ob er mit genialem Wurf in dem genannten Photometer der Technik einen Apparat schenkt, dessen sie dringend zur

wissenschaftlichen Vertiefung eines großen Gebietes bedarf, immer ist Lummer originell und schöpferisch, nie wandelt er ausgetretene Pfade, und nie genügt ihm die bloße sachliche Meisterung des Problems, von

vollendeter Eleganz und Schönheit muß die Lösung sein.

In der Physik ist ihm nichts zu klein und nichts zu groß. Die echt wissenschaftliche Behandlung eines unscheinbaren und unbeachteten Phänomens ist ihm ebenso wichtig wie die Arbeit an einer brennenden Tagesfrage

oder an einem umfangreichen Fragenkomplex. In dem Werke „Grundlagen, Ziele und Grenzen der Leuchttechnik" (R. Oldenbourg, München und Berlin 1918) wird von hoher Warte ein alle Fachkreise interessierendes

großes Gebiet behandelt, während die Abbe'sche „Lehre von der Bildentstehung im Mikroskop" (gemeinsam mit F. Reiche herausgegeben; F. Vieweg und Sohn, Braunschweig 1910) nur für einen kleinen Kreis von

Feinschmeckern bestimmt ist. Jn striktem Gegensatz hierzu hat die „Verflüssigung der Kohle und Herstellung der Sonnentemperatur" (F. Vieweg und Sohn, Braunschweig 1914) gerade weiteste Kreise lebhaft bewegt.

Wenn in diesem Zusammenhange auch die über IM Seiten starke Lummer'sche „Optik" in Müller-Pouillets „Lehrbuch der Physik" genannt wird, so geschieht das besonders, um die Arbeitskraft Lummers zu kennzeichnen,

die es ermöglicht hat, dieses Werk in kurzer Zeit neben tiefgehenden eigenen Forschungen erstehen zu lassen. Diese unverwüstliche Arbeitskraft und Arbeitsfreude, der seltene Jdeenreichtum, der Blick für das Große, dem
aber auch das Kleinste nicht entgeht, die sprühende Phantasie, die im rechten Moment durchdringendem logischen Denken Platz macht, das sind Eigenschaften, die Lummer zum gottbegnadeten Forscher machen. Doch da

es mir unbescheiden vorkäme, ein eigenes Werturteil über Lummers wissenschaftlichen Geist zu fällen, und da es zudem jedem, der Lummer kennt, unpassend erscheinen würde, wenn in einer Notiz über Lummer der

Name Helmholtz fehlte, so seien hier einige Worte angeführt, mit welchen sein großer Lehrer Helmholtz in der Beurteilung der Doktorarbeit schon den jungen Forscher kennzeichnet. Die „ungewöhnlich gute" Arbeit zeige

„große Sicherheit und Selbständigkeit im wissenschaftlichen Denken, große Aufmerksamkeit im Beobachten und Geschick im Experimentieren" und führe zu Resultaten, die „von ganz erheblicher Wichtigkeit für die

optische Praxis" sind.

Wenn die Redaktion dieser Zeitschrift von sich aus den Wunsch gehabt hat, an Lummers 60. Geburtstag nicht wortlos vorüberzugehen, und mich deshalb aufgefordert hat, die vorliegenden Zeilen zu schreiben, so läßt das

schon vermuten, daß Lummers Bedeutung durch seine fachwissenschaftlichen Leistungen nicht erschöpft sein kann. Zwar ist ihm Forschen Lebensbedürfnis und die Wissenschaft sein Jungbrunnen und die Physik die

Quelle, aus der er immer wieder neue Anregung und Begeisterung schöpft, und doch hieße es Lummer wenig gerecht werden, wenn man nur diese Seite seines Wesens und seiner Persönlichkeit ins Auge faßte. Was die

Allgemeinheit viel mehr interessiert, das sind die Ausstrahlungen seiner wissenschaftlichen Persönlichkeit ins Leben. Und Lummer strahlt so vollkommen wie der „schwarze Körper". Was der schwarze Körper absorbiert,

das emittiert er auch. So muß Lummer, wenn er forscht, auch lehren. Er ist nicht nur der Lehrer seiner Breslauer Studenten. In Amerika, Iapan, Polen lehren schon jetzt Professoren der Physik, die vor wenigen Iahren nach

Breslau zu Lummer kamen, um sich mit Stolz in die Schar seiner Schüler einzureihen. Lummers Lehrtätigkeit ist aber noch weiter zu fassen. Er ist einer der Lehrer der deutschen Technik. Seine engen Beziehungen zu

Helmholtz und zum Hause Siemens, seine frühere Tätigkeit in leitender Stellung an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt und am Patentamt, seine Spezialausbildung bei Abbe-Zeiß und Steinheil haben seinen

angeborenen Blick für die wahren Bedürfnisse der Technik noch geschärft. So ist es nicht verwunderlich, daß eine ganze Anzahl seiner Breslauer Schüler den Weg in die Technik gefunden hat, daß einige schon jetzt in

hervorragenden Stellungen tätig sind und daß sich führende Firmen der deutschen Technik in wichtigen Fragen besonders gern an Lummer wenden.

In unmittelbarster Berührung mit ihm stehen seine Studenten. Er spielt im Leben eines großen Teiles der Breslauer Studenten eine wirkliche Rolle. Er lehrt sie nicht nur Physik, sondern alles, was ihn und sie bewegt, das

wird besprochen. Und es gibt nichts, was ihn nicht bewegt. Und es gibt, ganz abgesehen von allen Fragen der Physik und des Studiums, auch nichts, womit sich seine Studenten nicht an ihn wenden. Das Verhältnis des

deutschen Studenten zu seinem Professor kann als ein Verhältnis „heiterer Ehrerbietung" gekennzeichnet werden. Wenn es dem Fernerstehenden leicht scheinen könnte, als ob im Verhältnis der Breslauer Studenten zu

Lummer die Heiterkeit überwiegt, so weiß der Näherstehende, daß sie gegründet ist auf innige Ehrerbietung. Wer als Lummers Schüler nicht Freude an der Natur und Ehrfurcht vor ihren Geheimnissen bekommt, wer bei

ihm nicht den sittlichen Wert der Arbeit erkennen lernt, dem ist nicht zu helfen.



Es ist natürlich nicht möglich, in wenigen Zeilen ein richtiges Bild des außergewöhnlichen Mannes zu zeichnen. Die nahen Beziehungen, in welchen der Schreiber dieser Zeilen zu Lummer steht, lassen es auch höchst

unerwünscht erscheinen, auf Persönlich-Menschliches einzugehen. Aber doch sind gerade bei Lummer die einzelnen Züge seines Wesens und die Art seines Schaffens so eng in einander verschlungen, daß sein Bild gar zu

unvollständig wäre, wenn jede Andeutung über den inneren Reichtum seines persönlichen Lebens fehlte. Daß er vieler Menschen Länder und Städte gesehen und ihre Sitten kennen gelernt hat, hat zwar mit dem Kern der

Persönlichkeit nichts zu tun, hat aber doch den Blick in die Weite geschärft. Daß er Enthusiast auf jedem Gebiete der Kunst ist und daß ihm Beethoven höchste Offenbarung bedeutet, das hat



er mit manchem anderen gemein. Daß ihm aber in dem Schaffen eines Beethoven und eines Helmholtz der göttliche Funken der gleiche ist, und dag ihm wahre Wissenschaft auch höchste Kunst ist, diesen Standpunkt mag
man teilen oder nicht, jedenfalls ist er charakteristisch für Lummer. Lein intuitives Schauen in der Physik, das ihm das Resultat zeigt, noch ehe der wissenschaftliche Weg zur Erreichung desselben durchschritten ist, hängt

mit dieser Seite seines Wesens innig zusammen.

Lummer gehört zu den Persönlichkeiten, die in keine Schablone hineinpassen und mit denen sich jeder, der ihnen begegnet, auseinandersetzen muß. Manche lassen sich von den Ungleichheiten seines Wesens und den

Ecken und Kanten seines Charakters abstoßen. Aber die Jugend, die er zu lehren berufen ist, hängt in Liebe und Begeisterung an ihrem Lehrer und Führer Otto Lummer.

llr.Otto Hugo, M.(I.K.:

Hermann Hecht ?um 70.Seburt5tage.

Hermann Hecht ist der Inhaber eines der größten Berliner Exporthäuser, mit einem geschäftlichen Wirkungsbereich über die ganze Erde. Dazu ein Mann, ausgerüstet mit all den Fähigkeiten des Geistes, der Bildung und

Begabung, um im großen Leben eine führende, bedeutende Nolle zu spielen. Trotzdem ist Hermann Hecht doch immer der schlichte, bescheidene Mensch geblieben, der seine Befriedigung fand in der Vollbringung einer

ungeheuren Fülle von Lebensarbeit, im übrigen aber in vornehmer Zurückhaltung nicht nach Ruhm und Ehre geizte. Eine schöpferische Natur in seinem Wirkungskreis, die zu ihrem Teil redlich und erfolgreich

mitgearbeitet hat, um den deutschen Namen in der Welt zu Ansehen und Bedeutung zu erheben.

Schon der äußere Werdegang von Hermann Hecht zeigt seine ungewöhnliche Begabung. Jn der Stille des thüringischen Dorfes Nesselröden am 8. Juli 1850 geboren, kam der Sechsjährige als Freischüler in die

Samsonschule zu Wolfenbüttel, um nach weiteren 3 Jahren nach Hannover, wohin die Eltern verzogen waren, überzusiedeln. Nach Beendigung der Schulzeit, die ihn durch das Hannoversche Lyzeum führte, kam er in die

Lehre nach Köln. Hier knüpfte er wertvolle Freundschaften mit Griesbach, Herz und Alex Ganz an und hielt als Jüngling seine ersten Vorträge über politische und ethische Fragen im Verein „Vorwärts". Als

Neunzehnjähriger kehrte er nach Hannover zurück, um in das väterliche Geschäft einzutreten. Von hier aus machte Hermann Hecht seine ersten Geschäftsreisen im Inland, aber es trieb ihn auch bereits ins Ausland. Er

bereiste Holland, Rußland und Spanien, um nach seiner Rückkehr in die damals in der Entwicklung begriffene Hannoversche GummiKompagnie einzutreten. Als Sechsundzwanzigjähriger wurde er bereits Direktor des

Werkes. Hier offenbarte sich der junge Kaufmann als der Mensch und Politiker mit dem weiten sozialen Herzen. Er schuf in der Gummi-Co. die ersten Wohlfahrtseinrichtungen, hielt den Arbeitern soziale und bildende

Vorträge, regte Arbeiter- und Angestelltenausschüsse an und errichtete Koch- und Wirtschaftsschulen für die Töchter der Arbeiter. Diese soziale Initiative des Dreißigjährigen wiegt doppelt, well sie in das Ende der

siebziger und Anfang der achtziger Iahre fällt und damals gewiß ein hohes Maß von sozialer Einsicht und persönlicher Unternehmungskraft bewies.

Der Kaufmann Hermann Hecht konnte sich aber erst ausleben mit seinem ganzen Maß der Fähigkeiten, als er im Iahre 1888 sich die Stätte seiner Wirksamkeit durch die Gründung der Exportfirma Hecht, Pfeiffer u. Co.

in Berlin zusammen mit seinem Bruder, dem nachmaligen Kommerzienrat Ferdinand Hecht, schuf. Aus kleinen Anfängen baute Hermann Hecht in kurzer Zeit die Firma zu einem Haufe von Weltruf aus. Anfänglich nur

mit dem Export nach Nord-Amerika in Verbindung mit der Firma Georg Borgfeldt u. Co. beschäftigt, dehnte Hecht, Pfeiffer u. Co. recht bald die Handelsbeziehungen über alle anderen Erdteile aus, um schließlich alle

wichtigen Wirtschaftsgebiete der Welt in sein Arbeitsbereich einzubeziehen. Zu dem Berliner Mutterhaus traten bald überseeische Unternehmungen und feste Geschäftsverbindungen mit führenden ausländischen Firmen.

Dazu zog Hermann Hecht große deutsche Unternehmungen zur Mitarbeit an sein Haus heran und schuf so die breitesten Grundlagen und Wirkungsmöglichkeiten im Ein- und Verkauf für den deutschen Warenabsatz

diesseits und jenseits der Ozeane. Bahnbrechend erschloß Hermann Hecht — als schöpferischer Kopf eigene Wege gehend — immer neue Kanäle des Warenabsatzes, um so der deutschen Wirtschaft für ihre Weltgeltung

ein wertvoller Pionier und Vorkämpfer zu werden. Der Kaufmann Hermann Hecht war zugleich der glanzvolle Organisator. Noch heute laufen die Fäden des Geschäftes, die sich zu einem Netz über die ganze Erde

verdichtet haben, in dem Privatkonto! des Seniors zusammen. Von dieser Spitze aus beherrscht der Siebzigjährige noch immer das Getriebe der Weltfirma mit der ihm eigenen Geistesschärfe, Entschlußkraft und Erfahrung.

Neben der Betätigung an der Spitze seiner großen Unternehmung war Hecht ein Ratgeber als Mitglied der Handelskammer und als Führer des deutschen Exporthandels. Im Kriege stellte er sich mit seinen reichen

Erfahrungen für den Einkauf notwendiger Waren der Regierung zur Verfügung und nach dem Kriege ist er einer der wertvollen Mahner für den Wiederaufbau der deutschen Weltwirtschaft geworden. Im Wirtschaftsrat

beim Reichswirtschaftsministerium, in einer Fülle von Ausschüssen und Kommissionen hat Hermann Hecht aus seiner reichen Lebenserfahrung heraus sich als Wirtschaftspolitik« bewährt. Auch im kommenden
Reichswirtschaftsrat steht der Siebzigjährige an der Spitze der Gruppe, die der deutsche Handel in diese Kammer der Arbeit zu entsenden hat. Die schöpferische Kraft, die in der Vergangenheit sich nur auf den ureigensten

Gebieten der kaufmännischen Betätigung ausübte, zeigt Hermann Hecht hier wieder als einen Mann von politischem und wirtschaftlichem Weitblick, verbunden mit einem versöhnenden sozialen Sinn des Ausgleichs und

der Verständigung.

Schließlich ist das Beste, was Hermann Hecht gibt, doch der Mensch. Eine prachtvolle, abgeklärte, liebenswürdige und dabei tief geistige und geistvolle Natur. Einer von den Lebensweisen, die deshalb mit ihrem Urteil

mild und versöhnend sind, weil sie durch eigenes Wissen und hohen Idealismus zur höchsten sittlichen Reife gelangten. Eine von den Naturen, auf die das Wort gilt: „Mensch sein, heißt Kämpfer sein!" und die trotzdem in

ihrer ganzen Wesensart die Abklärung freundlichster Versöhnung verkörpern. Ein Mann von harter Strenge und Pflichtbewußtsein gegen sich selbst, aber auch von anfeuernder Kraft für alle die, die mit ihm schaffen. Mag
durch die wirtschaftliche Erschütterung manches verfallen sein von dem, was in nimmermüder, rastloser Arbeit und schöpferischem Wollen und Können Hermann Hecht in seinem Leben geschaffen hat, — er ist und bleibt

ein Vorbild für alle die, denen in Gegenwart und Zukunft die Aufgabe zufällt, auf den Trümmern den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft zu vollziehen.

Sonitantin «runner:

Sie Zucken unck cker »olscheAismus/j

. . . Mehr wollte ich eigentlich heute nicht schreiben, will ich nun aber doch, muß ich doch schreiben Ihnen, dem Geistlichen, der damals zu mir gekommen um der Wahrheit willen, durch „die Lehre von den Geistigen

und vom Volk'" der mir auch heute wieder schreibt: „Jch möchte um Alles in die Wahrheit dringen; und ich fühle, daß Sie ihr am nächsten stehen." DamitverpflichtenSiemich, Jhnen doch auch zu schreiben über den

zweiten Punkt Ihres Schreibens (trotzdem mir der erste heute so viel wichtiger erscheint, daß iöh mich eigentlich auf ihn beschränken wollte); denn ich fühle, ja ich weiß, daß Sie mit Jhren Bemerkungen über den

Bolschewismus und den Anteil der Juden daran, und daß Sie darindenKernderJudenfrage erblicken wollen — nein, mein lieber . . . .**), damit stehen Sie der Wahrheit nicht nahe, sondern der Konfusion und dem Unrecht.

Auch ohne Antisemit zu sein, dürfen Sie mit diesen Ansichten sich nicht einlassen, mit der Konfusion und dem Unrecht keine Berührung haben. Es ist aber Konfusion, den Kern der Judenfrage und die Entschuldigung

für den Antisemitismus, den sie so schmerzlich beklagen („den Antisemitismus derer, die ich mit Jhnen Volk' nenne"), im An teil der Juden am Bolschewismus und in den „sich hervordrängenden" jüdischen Führern

gerade der linksradikalen Parteien finden zu wollen. Ja, will denn das selbst in Jhrem Kopf kein Ende nehmen: einige Juden mit allen Juden und mit den den einigen schnurstracks entgegengesetzten und

entgegenwirkenden andern Juden zu verwechseln? und dürfen die Menschen übrigens, die einen Bolschewisten, die andern Kapitalisten und Mammonisten fein, ohne daß man behauptet, alle Menschen seien Bolschewisten

oder alle Menschen seien Kapitalisten und Mammonisten und der Kern der Menschenfrage liege im Bolschewismus oder im Kapitalismus und Mammonismus der Menschen — aber der Kern der Judenfrage soll nun im

Bolschewismus entdeckt sein, ganz neuestens wieder so aus der Hand, in den Tand entdeckt; denn mir ist doch so, als ob ihn gestern noch die Meisten im Mammonismus gefunden hätten, wo ihn doch wohl auch heute

noch Viele finden wollen? Oder ist

") Antwort auf das Schreiben eines Geistlichen. Entnommen der soeben erscheinenden neuen Schrift von Constantin Brunner: .Memxäieletn ssäon. Letztes Wort über den Iudenhafz und die Juden", Verlag Neues

Vaterland, E. Berger KCo., Berlin

") Die Punkte bedeuten den Namen des Briefempfängers.

Kapitalismus und Bolschewismus dasselbe, und gehört wohl Beides zum Juden? Etwa wie die koptischen Christen tauften und beschnitten! Tatsächlich, als wollten sie zeigen, wie sie die Prüfung ihres Verstandes durch

Unsinnigkeiten bestanden hätten, liest man heute so in den antisemitischen Blättern, daß Kapitalismus und Bolschewismus die schlauen Mittel der Juden seien, ans Regiment zu kommen, also Kapitalismus und

Bolschewismus die vereinigten Kerne der Judenfrage — der Kern der Judenfrage ist die Antisemitenfrage und der Kern der Antisemitenfrage der Hochmut, Memscheleth sadon! — Was nicht alles noch wäre der Kern der

Judenfrage, wenn man ihn überall da suchen und finden wollte, wo Juden stark beteiligt sind und führende Rollen spielen A ohne daß man sagen dürfte: weil sie sich hervordrängen. Die Juden spielen Rollen in sämtlichen

Parteien (außer natürlich in solchen, von denen der Judenhaß sie fern hält): weil diese Parteien die Fähigkeiten der Juden nicht ungenützt lassen; wie könnten sie irgendwo eine führende Stellung einnehmen, wenn sie nicht

von der Majorität, von den Nichtjuden hineingestellt würden, die ihrer Begabung und ihrem Charakter vertrauen? Mit dem bloßen Sich-Vordrängen würden sie bald wieder zurückgedrängt sich finden. Nein, wo Juden am
Ruder der Partei stehen: A dann, wenn die Partei, kurz oder lang, zur Herrschaft kommt, da stehen dann Juden, kurz oder lang, am Ruder der Herrschaft; eben weil sie vorher am Ruder der Partei gestanden hatten. Auch ist

das Sich-Vororängen gar nicht so einfach. Glauben Sie — aus irgend welchen Gründen oder Nichtgründen — , daß es doch einfach sei bei den Liberalen, den Demokraten, den Sozialisten, Unabhängigen, Kommunisten und

Bolschewisten, so blieben noch die Konservativen, die es doch gewiß einem Juden nicht leicht machen dürften, zu ihrem Führer sich aufzuwerfen A ist nun der Jude Friedrich Julius Stahl nur dadurch Gründer und erster

Führer der konservativen Partei geworden, weil er sich vorgedrängt hatte? und will man nicht den Kern der Judenfrage u. a. auch darin erblicken, daß der Jude Stahl das Programm der konservativen Partei formuliert, hat?

Ach, mein lieber . . . ., wegen all des verschieden möglichen und verschieden wirklichen Menschlichen wollen die verschiedenen Menschen die Juden zum einheitlichen Unmenschen und zum Teufel machen, dem nur

verdammte Seelen auch einmal eine Kerze aufstecken!

Gehen Sie mir mit den Juden als den Sündern, die das Unglück des Bolschewismus verschuldet hätten! Und obwohl wir Beide überzeugt davon sind, daß der Bolschewismus das Unglück für unsere Kultur bedeutet, wie

er denn ganz gewiß unser Aller Unglück bedeuten würde A aber, was bedeutet denn unsere Überzeugung? Ich erinnere Sie an das, was ich darüber ausgeführt habe, auf welche Art die Überzeugungen sich bilden' wie sie

nach Andrem nicht als lediglich nach den Interessen sich bilden (selbstverständlich rede ich nur von den auf das Praktische gehenden Überzeugungen, nicht von den geistigen Gedanken und von unfrer Besinnung auf das

Ewige).. Wenn S i e beim Heraufkommen des Iudentums im Römerreich gelebt hätten, so würden Sie allerhöchstwahrscheinlich mit der ganzen damaligen Welt überzeugt gewesen sein von der Verderblichkeit und

Schändlichkeit jener luden, welche mit ihrem Blödsinn eine Erneuerung der Welt anstrebten und für die Überzeugung von ihrem Blödsinn den Tod fo wenig scheuten — wie unsre BolscheMsten und wahrlich auch die

luden unter diesen ihn nicht scheuten' es sind gerade viele luden als Blutzeugen für den Bolschewismus gestorben, weil eben viele luden führende Bolschewisten sind. — Danach hat sich die ganze Welt überzeugen lassen

von der Richtigkeit jenes Iudentums alias Christentums, und heute noch sind Sie z. B. ein »christlicher Priester, also ein Priester jenes Iudentums.

Ich bin der Letzte, der etwa den Bolschewismus auf eine Stufe mit dem Christentum oder Iudentum stellen will, tausendmal will ich das nicht: ich rede nur von der Relativität unsrer Überzeugungen und von dem
Unrecht, Andere wegen anderer Überzeugungen zu verdammen' da doch Überzeugung in einem jeden Überzeugten Überzeugung ist, in einem Bolschewisten nicht anders — hinsichtlich des Überzeugtseins — wie in Ihnen

und mir. Und ganz gewiß ist es höchstes Unrecht, der Iudenheit, den luden als Gesamtheit die Schuld am Bolschewismus beizumessen und darin nun den Kern der Iudenfrage erblicken zu wollen. Gehen Sie doch nicht mit

unter die Aufknacker von all den Kernen der Iudenfrage — es ist gar keine Iudenfrage: es ist eine . . . frage!') Es ist die Frage, ob Sie die Augen aufmachen und sehen, was ist: daß nämlich die Juden, gerade als wären sie

Menschen wie andre Menschen, all das verschiedene Menschenmögliche auch menschenwirklich sein können. Es gilt die Augen aufzumachen und zu fehen, daß die Menschen so verschieden denken, wie sie verschieden

interessiert sind, und gilt, die Augen nicht wieder zuzumachen, wenn es um luden sich handelt. Die luden müssen endlich Menschen fein dürfen, gleichberechtigt Factotum, nicht nur Facbonum, gleichberechtigt auch zu

allem Unsinn und unreifem Treiben wie andre Menschen und unter Umständen sogar so vernünftig, nützlich und bewunderungswürdig wie der Urteiler — ohne daß dieser sagt, sie seien eben doch unsinnig und gefährlich,

weil ja andere luden in andern Parteien und unsinnig und gefährlich seien. Man

') Name des Briefempfängers.

darf nicht immer nur die Sorte luden „die luden" sein lassen, deren Überzeugung uns, doch aber nicht minder andern luden zuwider ist. Wollen Sie wirklich die luden zum Wischtuch für Ihren Zorn über den

Bolschewismus machen? Auch die liberalen, die demokratischen, die sozialdemokratischen, die unabhängig sozialdemokratischen luden? Auch die zionistischen luden? Wissen Sie, daß zurzeit neunzig Prozent sämtlicher

luden Zionisten sind?! Wenn Sie nun von den noch übrig bleibenden 107<> die liberalen, demokratischen, sozialdemokratischen und unabhängig sozialdemokratischen luden abziehen: wollen Sie dann wirklich immer
noch die ganze Iudenheit schuldig finden? In Deutschland gibt es, vereinigt im „Zentralverband deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" — ich weiß nicht: 200 000 oder 300 000 luden, die sich zur deutschen

Nationalität und zum jüdischen Glauben bekennen, und von denen ganz gewiß kein einziger ein Bolschewist genannt werden kann — wollen Sie immer noch? Ihr Gott wollte wegen zehn Gerechter Sodom und Gomorrha

verschonen, und Sie wollen wegen der Teilnahme einiger luden am Bolschewismus die ganze Iudenheit zum bolschewistischen Sodom und Gomorrha machen! — Sie dürfen so nicht weiter sprechen über die luden. So

über die luden sprechen zeugt von einer beschämenden Trägheit und Leichtfertigkeit des Urteils und führt zur bösartigen Ungerechtigkeit und zur Niederträchtigkeit der Praxis, wenn nicht uns selber, so doch Andere durch

uns,' so daß also, auch wer nicht nötig hätte, seines eigenen Handelns sich zu schämen, nun nicht etwa nur seines Urteils sich zu schämen hätte. Gegen Beides, gegen die niederträchtige Praxis wie gegen das unsinnige

Urteil der Welt haben wir uns zu kehren, nicht an Beidem teilzunehmen,' denn in der Tat stärken wir selber auch die niederträchtige Praxis der Welt, wenn wir uns schwach erweisen gegenüber ihrem Urteil und Vorurteil.

Wir müssen ihre Wege verlassen und die königliche Straße des Denkens gehen. Sie

müssen, auch in diesen Dingen, selber denken, mein lieber und

dürfen nicht der Lektüre Ihrer Zeitungen und Ihrem Umgang immer von neuem unterliegen. Was wollen Sie damit sagen, daß Sie gerade nun in diesem Schreiben wieder „die hohe Warte" meines Iudenbuches rühmen?

Doch nicht etwa, daß Sie nun füreine Betrachtung sich selber auf eine niedrige Warte stellen wollen?

Ich sage Ihnen das alles so deutsch heraus, sonst hätte ja auch unser Verhältnis und unsre Freundschaft keinen Sinn, sondern Unsinn. Betrachten Sie immerhin auch das hier zu Betrachtende einmal nicht von der Warte

herunter, die Sie ja auch übrigens nicht mehr zu Ihren Betrachtungen benützen. Das ist schwer freilich; noch schwerer fast, als sich theoretisch philosophisch von den gewöhnlichen Vorstellungen der Menschen zu trennen



und sich zu sagen, daß diesen Vorstellungen keinerlei Wahrheit zukomme, außer für die Praxis des menschlichen Wesens; das heißt gewissermaßen sich trennen von den Menschen. Aber so weit müssen wir uns trennen von

den Menschen, um von Tag zu Tag der wirklichen Wahrheit und des Lebens nach der Wahrheit in der ewigen Lebensfülle gewisser zu werden und um uns aus die beste Weise den Menschen wiederum hingeben und ihnen

das Beste hingeben zu können. Es ist unsäglich schwer, in den Einzelheiten der Anschauung und der Praxis nicht immer wieder der Ansteckung unsrer Umgebung zu unterliegen — wie Sie in unsrem Fall unterlegen sind.

Lesen Sie bitte noch einmal, hören Sie, die Stelle der Broschüre „Deutschenhaß, Judenhaß und Judenhaß der Deutschen", S. 58—60 (denn Sie haben vom Judenbuch, glaub ich, nur die erste Auflage):

„Von der konservativen Partei muß gefordert werden, daß sie sich trenne von den Antisemiten. Das haben die Konservativen wahrlich noch nicht getan, vielmehr (weswegen man denn schärfer gegen sie reden muß)

enger als je mit den Antisemiten sich zusammengeschlossen gerade jetzt, wo der Judenhaß wieder so in die Höhe flammt, begreiflich«' weise: weil wieder, so wie kaum früher, gehetzt wird zur Menschenhaß, wozu die

Menschen immer zu haben sind, gehetzt aber zur Menschenhaß auf die Juden wird dieses Mal, weil ja die Juden schuld seien am Kommunismus. Warum aber sollen denn die Juden nicht schuld sein am Kommunismus?
Warum allein am Kommunismus nicht? Da ja die Juden schuld sind an allem, wozu der Kommunismus gehört. Die Juden sind ja auch schuld an der Sozialdemokratie, die Juden sind ja auch schuld am Liberalismus, die

Juden sind ja auch schuld an der konservativen Partei! Die steht immer noch auf dem Programm des Juden Stahl. Warum sollten Juden nicht den Kommunismus einzuführen suchen und führende Kommunisten werden, da

sie doch auch führende Sozialdemokraten, führende Liberale, führende Konservative und die Begründer dieser Parteien werden konnten. Juden können offenbar alles werden: Antisemiten können nichts werden, nur

Antisemiten sein. Sie können nichts werden, auch nichts gegen die Juden, ob sie es auch zu Pogromen bringen, — vielleicht darum nicht, weil die Juden alles werden können, nur keine Antisemiten. Könnten Juden

Antisemiten werden, so könnten vielleicht auch die Antisemiten noch etwas werden' so ließe sich vielleicht ein Jude finden, der den Antifcmiten den Antisemitismus besorgte und eine richtige antisemitische Partei machte

(die Antisemiten sind noch keine Partei, wie ich gezeigt habe: die besseren unter ihnen gehören nicht zur antisemitischen Partei', sondern den andern Parteien an), ganz so wie Juden auch die übrigen politischen Parteien

gemacht haben, und überhaupt — was haben die Juden nicht alles gemacht! Nicht allein das Judentum, sondern auch das Christentum. Die Juden können eben alles machen, die Antisemiten können nichts machen, basta! A

Wie lächerlich das alles! Juden sind eben gar nicht so einseitig eindeutig ,die Juden', wie die Antisemiten die Antisemiten sind, solch ein Spezialismus in der Welt sind Juden keineswegs, sondern Juden sind Menschen und

können, wie andre Menschen auch, alles Mögliche sein, werden und machen. Juden sind nun und bleiben Menschen in unsrer Welt' daran ändert kein Antisemitismus, Wie lächerlich darum im allgemeinen, Antisemit zu

fein, der die Juden zu Nichtmenschen macht, und wie lächerlich im besonderen, nun Antisemit zu sein wegen des Kommunismus der Juden, nachdem man alle die Zeit so ernsthaft Antisemit gewesen wegen des

Kapitalismus 5er Juden! Kommunismus der Juden, das müßte ja den Judenhaß vermindern, statt ihn zu vermehren? Jch weiß nichts, außer dem im Werk Gesagten, auch nicht zu dem jetzt wieder etwas vermehrten

Antisemitismus, durch den sich kein Deutscher jüdischer Abstammung darf irre machen lassen, weder an Deutschland noch in seiner Pflicht als Deutscher. Etwas mehr oder etwas weniger Antisemitismus: Neues ist auch

zu dem jetzigen Mehr nicht zu sagen (das Besser oder Schlimmer der Verhältnisse, der Sommer oder Winter): man kennt die alten Lieder — es sind die alten Vögel, die sie singen. Aber die Konservativen sollten nicht

mitsingen, sondern ganz stille bleiben; nicht das Lied auf die Juden mitsingen, welches nun, gleichen Text umd gleiche Melodie, von aller Welt ganz besonders auf die Konservativen Deutschlands gesungen wird. Du
deutscher Konservativer, sollte dich einmal einer besuchen aus einem Lande, wo keine Juden sind, der uoütde fragen, wenn du anfingest von Juden, was sind das: Juden? so brauchtest du nur dein Lied auf die Juden zu

singen, und dir könnte begegnen, daß er sagt: O, eure Juden Hab ich in dem Lied schon angetroffen, nur noch nicht in eurer Wirklichkeit, und wußte nicht, daß ihr hier Juden nennt, was wir bei uns die deutschen

Konservativen nennen! In keinem Lande wäre Antisemitismus so lächerlich wie in Deutschland und so selbstmörderisch: wenn Deutschland nichts weiter zur Verdammung der Juden vorzubringen weiß, als was es gegen

sie bis jetzt vorgebracht hat, so muß es aufhören zu verdammen, oder es verdammt immer sich selber mit. Was soll man in Zukunft noch andres zu Deutschland sprechen als dieses Eine? was läßt sich ihm antworten,

wenn es fortfährt, ,die Iudenfrage' zu lösen mit Verleumdung

Iudenfrage, blödsinniges Wort! Daß es luden gibt, ist so wenig eine Frage, wie daß es Antisemiten gibt' und übrigens gibt es Iudenfrage nur für Solche, für die es Antisemitenantwort gibt. Und je mehr Iudenfrage und

Antisemitenantwort in Deutschland, desto eher mag man alle andern Worte und Waffen schweigen heißen und endlich nur dieses Einzige sagen: Schafft ihr erst einmal den Deutschenhaß aus der Welt, damit wir euren

Iudenhaß, euer Hassen, unterscheiden können von eurem Gehaßtwerden, und habt ihr Deutsche untereinander, unter euren Parteien, nur erst weniger Haß, Verleumdung und Hochmut — dann soll euer Haß, Verleumdung

und Hochmut gegen die luden etwas Besonderes an euch sein!"

Schmerz und Scham jedes denkenden Deutschen, in dem das Gefühl für die Einheit des Vaterlandes brennt' der, weil er den Gedanken des Vaterlandes nach seiner Tiefe und Breite erfaßt hat und sein Vaterland und sein

Volk liebt, auch alle Parteien seines Vaterlandes und Volkes liebt, — Schmerz und Scham, daß nun unsre ganze konservative Partei so tief heruntergestiegen! Ich rede immer noch von den Konservativen,' denn die

Konservativen müssen und werden die Konservativen bleiben, nicht aufgehen in diesem Deutschnationalismus und auch endlich, von der Not gezwungen, die jetzige und vielleicht dereinst jegliche Verbindung mit den

Antisemiten lösen. Möchten nur auch luden an solch eine Zukunft denken und, was an ihrem Teil ist, sie herbeiführen helfen (womit ich nichts weniger als gesagt haben will, daß sie vordrängerisch sein sollen), den Groll

gegen die Konservativen, bei denen ja das Vorurteil am festesten sitzt, nicht allzusehr in sich vertiefen und sich sagen, daß in schlimmen Zeiten die schlimmen Seiten der menschlichen Natur sich hervortun,' das

Deutschland jetzt ist nicht das Deutschland für immer. Diejenigen luden müßten so an die konservative . Partei denken, welche eigentlich zur konservativen Partei gehören. Denn luden gehören zur konservativen Partei

genau so wohl, wie luden zn den übrigen Parteien gehören, je nach ihren Interessen und nach den Überzeugungen, welche diesen Interessen gemäß in ihnen sich bilden (in den übrigen Konservativen bilden sich die

Überzeugungen auch nur nach ihren Interessen)' und das nun ist die Schuld und die Strafe der Konservativen, daß zurzeit luden unnatürlicherweise der konservativen Partei nicht angehören können, wodurch den

Konservativen die Hilfe von luden fehlt und um so mehr luden ihnen empfindlich auf die Finger klopfen. Auch die konservative Partei kommt auf die Dauer ohne weitere luden nicht aus' sie wird nicht genug haben an

dem einen Juden, welcher ihr Theoretiker ist.

Wir müssen und müssen heraus aus diesem Zustande der Parteizerrissenheit. Wie soll aber Verständigung werden ohne guten Willen dazu? Nur mit Parteigründen, die doch bei Jedem nur aus seinem Egoismus kommen
— ohne guten Willen, mit bösem Willen und mit unsrer Krankheit gegeneinander? Wenn ich zum guten Willen rate, so meine ich ja auch nicht den guten Willen der Liebeszärtlichkeit, sonderm dm guten Willen der

Gesundheit und Vernunft, der nicht aus kurzsichtiger Parteiverblendung das Vaterland und damit auch die eigene Partei zerschlägt — Sie wissen, wie ich's im Judenbuch über die politischen Parteien und den Staat gesagt

habe. Wir müssen heraus aus dieser (durch die Teilnahme der Frauen nicht reifer gewordenen) Politik und aus diesem Denken unsres Volkes über politische und wirtschaftliche Probleme, welches wahrlich kein Denken

eines Volkes, sondern eine Volksseuche ist' an der denn die Konservativen ihr gerüttelt und geschüttelt Maß Anteil haben. Jch möchte fast sagen: die Konservativen haben wieder mal einen Juden nötig als Theoretiker und

als vernünftigen Menschen, der zu ihnen spricht: Redet doch nicht, als ob ihr so toll wirklich wäret, wie ihr ja nicht seid, zu glauben, daß die Juden ins Ghetto und nach Palästina zurückgebracht werden können. Jhr wißt

doch ganz wohl, daß ihr mit den Juden rechnen müßt. Sind viele unter euch, denen die Juden nicht gefallen, so gefallt ihr euch untereinander ja auch nicht immer, und ihr könnt ganz gewiß sein, daß auch ihr vielen Juden

nicht gefallt (wie ihr denn ja auch vielen eurer übrigen Volksgenossen nicht gefallt und unser ganzes Volk ja nicht gerade die Wonne der Menschheit genannt wird)' das kommt also wie alles Menschliche, bei euch wie bei

den Juden, ganz genau auf das Nämliche hinaus. Aber ihr müßt nicht allein mit den Juden überhaupt rechnen, sondern habt auch Juden in eurer Partei nötig, nicht nur als Theoretiker, sondern auch als Praktiker und als

Mitglieder eurer Partei! Jch freue mich, in der Schrift des Konservativen v. Oppeln-Bronikowski „Antisemitismus?" (Deutsche Verlagsgesellschaft, Charlottenburg, 1920) dieselben Gedanken und Forderungen entwickelt

zu finden, wie ich sie in meinem Werke „Der Judenhaß und die Juden" ausgesprochen habe; genau so nötig gebraucht die konservative Partei Juden, wie die Juden, welche von der konservativen Partei gebraucht werden,

ihrerseits diese konservative Partei nötig gebrauchen. Die deutschen Konservativen müssen nun aber auch nicht länger nur die nehmende Seite sein wollen (nur ihre Theorie vom Juden nehmen): sie müssen auch geben und

es Deutschen jüdischer Abstammung ermöglichen, daß die mit Selbstachtung in ihre Partei eintreten können; die Konservativen müssen, mit Opveln-Bronikowski zu reden, von dem „Wahnsinn des Antisemitismus" lassen,

sie müssen davon herunter, all ihren Mut an den Hochmut zu legen und auf sich aufpassen, daß nicht immer gleich ihr Patriotismus übergehe in Frechheit und kranke Wut, sie dürfen nicht länger von Ählwardt sich

arzneien lassen: Über die Juden her — die Juden können sich nicht wehren! Die Konservativen machen sich damit über unser Vaterland her, über das unglückliche, das diesen Krieg verloren hat und noch gar nicht weiß,

was das heißt: diesen Krieg verloren haben, nur zu glauben scheint, noch nicht genug habe es verloren, und an nichts zu denken scheint, als wie es gegen sich den Vernichtungskrieg selber zu Ende führen kann. Ein sich

selber zerschlagendes Volk, wie soll das wieder aufkommen in der Welt? Wenn wir selber über unser Vaterland uns hermachen, wie soll unser Vaterland sich wehren? Denn unser deutsches Vaterland, das sind wir

Deutsche von jeglicher, ob auch in den meisten noch so verschiedener, bunt gemischter Abstammung, auch wir Deutsche von jüdischer Abstammung, mag diese in einzelnen Juden noch so rein sein. Denn wir Deutsche

sind Gemisch und Kreuzungsprodukt aus den verschiedensten Rassen, aus vorgermanischen, vorindogermanischen Ureinwohnern, Germanen, Wenden, Polen, Litauern, Kassuben, Kelten, Juden' wir sind die deutsche

Einheitsgruvve innerhalb der großen weißen Rasse, und übrigens sage ich immer noch mit Friedrich Müller: „Die Rassentheorie ist purer Schwindel!" Jch bin gewiß, es würde kein Hahn nach ihr krähen, wenn sie nicht den

Judenhassern, den Menschenhassern die Kehle anfeuchten würde zu ihrem Kräht: Über die Juden her — die Juden können sich nicht wehren!

llr.Hlarl 5trupp:

Zöles IliAhler. ein crwnerungsblstt.

Am 3. August jährt sich der Tag, da Josef Kohl er aus dem Leben geschieden. Ein unersetzlicher Verlust nicht nur für uns, d. h. den kleinen Kreis derer, denen das Glück zuteil ward, seiner Freundschaft gewürdigt zu

werden. Dem ganzen deutschen Volke ist Kohler zu früh entrissen worden — auch er ein Opfer des unglücklichen Kriegsausgangs und der Revolution, die diesen glühenden Patrioten gefällt haben. Jhn, dem das Vaterland

üb,er alles ging, der mit ihm stand, litt und fiel, dessen Herz im wahren Sinne des Wortes brach, als er sah, wie wir auf allen Gebieten mit rasender Schnelligkeit dem Abgrund zutrieben. Doch nicht nur deshalb, weil er zu

den wenig Treuen gehörte, die den Zusammenbruch des Reiches nicht überleben konnten, und die in der Vollkraft ihres Lebens — denn in dieser stand Kohler, obwohl er, der Greis im Silberhaar, erst wenige Monate

vorher den 70. Geburtstag gefeiert hatte — den dunklen Pfad zum Jenseits beschritten, gehörte der Verblichene dem ganzen Volke. Als einer der größten Juristen vor allem, die Deutschland jemals besessen, wird er im

Buche der Geschichte verzeichnet stehen. Und vielleicht als sein vielseitigster. Denn was Kohler vor so manchen, die wir mit Stolz unter den großen Rechtslehrern der neuesten Zeit nennen dürfen, auszeichnete, das war

letzten Endes doch seine unerreichte und vielleicht auch gar nicht wieder erreichbare Universalität des Wissens, diese weltumspannende Vielseitigkeit, die ihn nicht nur das Recht entlegenster Völker, malayischer

Halbbarbaren wie hochkultivierter Mexikaner, afrikanischer Neger wie nordischer Eskimos kennen und bis in alle Einzelheiten beleuchten ließ. Das ermöglichte ihm einmal souveräne Sprachbeherrschung, vor allem aber

ein kaum faßbares psychologisches Verständnis völkischer Eigenart, die ihn wiederum zum Studium und zu feinsinnigsten schriftstellerischen Äußerungen der Kultur (und damit auch der Kunst) jener Staaten befähigten,

deren Rechten er nachspürte. Künstlernatur und selbst in Musik und Dichtung ausübender Künstler, hat er es verstanden, all seine Schriften mit einem Hauch dieses seines Wesens zu erfüllen, ohne unwissenschaftlich zu

werden oder die reale Wirklichkeit aus den Augen zu verlieren. Wie er denn gerade deshalb, weil das Gefühl für das Praktische in ihm so überaus stark war, wie wenige befruchtend auf die Praxis einzuwirken vermocht

hat. Man hat Kohler wohl als Polyhistor bezeichnet. Diese Charakterisierung wird seiner nur bedingt gerecht. Denn ein umfassendes Wissen von der Art, wie es dieser geistige Titane besaß, konnte von seinen

mittelalterlichen Vorgängern deshalb schon auch nicht nur annähernd erreicht werden, weil die tatsächliche Möglichkeit zu solcher Universalität eben damals überhaupt nicht bestand.

Doch nicht im Aufnehmen eminenten Universalwissens, zu dem ihn ein fabelhaftes Gedächtnis befähigte, und in dessen Auswerten in allen seinen Publikationen erschöpfte sich Kohlers ungeheuere Arbeitsleistung: Eine

umfangreiche Lehr- und Vortragstätigkeit kam noch hinzu. Freilich mochten ihm, dessen bis zu Deutschlands Sturz eiserner Gesundheit ein paar Stunden Schlaf genügten, die erstaunlich hohe Zahl von 18 wöchentlichen

Vorlesungsstunden an der Universität (wer selber lehrt, weiß, was das besagt) und daneben viele öffentliche Vorträge und Berufssitzungen als geistige Entspannung und Erholung erscheinen.

Schließlich ist auch seine Tätigkeit als Gutachter, Herausgeber von sechs juristischen Zeitschriften (Archiv für Bürgerliches Recht, Rheinische Zeitschrift für Zivilrecht und Prozeß, Goltdammers Archiv für Strafrecht,

Zeitschrift für Völkerrecht, Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft) und Organisator juristischer Sammelwerke hervorzuheben, so der „Encyklopäoie der

Rechtswissenschaft", der „Patentgesetze aller Völker" und der langen Bändereihe der „Handelsgesetze des Erdballs."

Daß bei solch überwältigender Fülle geistigen Schaffens nicht alle seine Publikationen gleichen Wert trugen, ja in Ausnahmefällen selbst bedenkliche Schwächen aufwiesen, auf die sich kleine Geister mit besonderer

Freude zu stürzen pflegten, kann nicht erstaunen, ja erscheint als selbstverständlich. Seiner Bedeutung vermögen sie keinen Abbruch zu tun, vor allem schon deshalb nicht, weil keine Arbeit dieses Geistesfürsten, und

mochte es sich um die kleinste handeln, das Licht der Öffentlichkeit erblickte, in der nicht irgend eine neue großzügige Schöpferidee, eine wertvolle, ausbauwürdige Anregung enthalten gewesen wäre. Das war auch der

Grund, weshalb Kohler so überaus befruchtend auch auf die jetzigen Rechtsbeflissenen gewirkt und, vor allem in seinem Seminar, in dem Hörer aus allen Weltteilen zusammensaßtn, in seinen Bann gerissen hat.

Aber die Rechtspraxis wie die Gesetzgebung schulden ihm nicht weniger Dank. Sie würden es schon dann müssen, wenn Kohlers Verdienste sich lediglich darauf beschränkten, überhaupt erst ein Patent recht geschaffen

und zu einem selbständigen Rechtszweig erhoben zu haben, wie dafür, daß er seinen Forschergeist, seine Kenntnisse und seine Kraft der Rechtsvergleichung mit besonderer Liebe gewidmet hat, als deren Schöpfer oder

doch Mitschöpfer man ihn geradezu bezeichnen darf. Was er hier geschaffen vor allem, besitzt Ewigkeitswert. Und die bereits er-» wähnte nahezu in jeder Nummer von ihm mit Beiträgen versehene „Zeitschrift für

vergleichende Rechtswissenschaft" sorgt dafür, daß das Werk, das er unternommen, kein Torso bleibt.

Neben seiner juristischen Tätigkeit, die allein schon genügt hätte, die Zeit einer ganzen Anzahl Bedeutender voll auszufüllen, hat er es aber nicht nur fertig gebracht, seinen künstlerischen Neigungen ausübend

nachzuleben, sondern auf vielmonatlichen Reisen, die ihn nach allen Weltteilen führten, mochten jene nur zur Erholung oder zu Kongreßoder Vortragszwecken unternommen sein, mit offenen Augen all das Schöne in sich

aufzunehmen, das die Länder, und hier vor allen das von ihm so heiß geliebte Jtalien, boten. Und was er einmal gesehen, das behielt er dauernd. Noch erinnere ich mich eines gemeinsamen Besuches in einer berühmten

Galerie, die er 20 Jahre nicht gesehen: — sein erster Besuch hatte genügt, um ihn nach dieser langen Zeitspanne noch die Stellen ohne Führer finden zu lassen, an denen selbst wenig berühmte Gemälde ihm damals

aufgefallen waren.

Doch nicht nur dem großen Gelehrten, dem glühenden Patrioten gilt mein letzter Gruß: Er gilt dem väterlichen Freunde, dem Menschen überhaupt. Dem Menschen mit dem gütigen Herzen. Denn das hatte Kohler sich

bis an sein Lebensende bewahrt. Das zeigte sich nicht nur in seinem nun verwaisten Heim an der Seite seiner verständnisvollen, immer mit ihm gehenden Lebensgefährtin, das zeigte sich auch sonst, nur hier häufig von

Außen- und Fernstehenden nicht erkannt, weil Kohlers Güte häufig durch seine Kampfnatur nicht verdunkelt, nein, aber verdeckt wurde. Mochte er zuweilen, namentlich im Streit um wissenschaftliche Überzeugungen (zu

dem es umso häufiger kam, je mehr Kohler eigene, neue Wege ging) oder im Weltkriege bei der literarischen Bekämpfung unserer Gegner im Tone sich vergreifen und temperamentvoller, schroffer, ja ausfallender werden,



als es nicht nur vom wissenschaftlichen Standpunkte aus die gewollt hätten, die ihm nahe standen: der Mensch war gut. Und es steckte nicht selten hinter der Schroffe der Äußerungen ein Stück Schmerz über eine erlittene

Enttäuschung, wie er dann bis an sein Lebensende den Abfall Italiens nicht oerwunden hat, das er selbst so oft besungen und dessen größten Dichters unsterbliches Werk er liebevoll in unsere Sprache übertragen hatte.

Aus einem Guß steht Kohler vor uns: groß als Mensch, als Patriot, unerreicht als Gelehrter. Was er qualitativ geleistet, kann nur der ermessen, der seine Schriften kennt, seine Vielseitigkeit und Produktivität ohne

Gleichen.

Die im Jahre 1903 im „Juristischen Literaturblatt" veröffentlichte Bibliographie aller Schriften, Aufsätze, Besprechungen von ihm umfaßte schon 526 Nummern. Eine neue, die in Bearbeitung ist, soll gegen 3vt>l>

enthalten. Außer Schriften und Abhandlungen auf allen Gebieten des Rechts behandelte er Themata, die zur Geschichte, Volkskunde. Ästhetik gehören, dichtete und komponierte er. Bekannt sind seine Nachdichtungen

Dantes und Petrarkas geworden. Doch lag in der Rechtswissenschaft, die er auch populär zu machen versuchte, der Schwerpunkt seines Wirkens. Für Laien kommen insbesondere folgende Werke in Betracht: „Shakespeare

vor dem Forum der Jurisprudenz" A
), „Einführung in die Rechtswissenschaft" 2), „Moderne Rechtsprobleme" „Das Recht" «), „Lehrbuch der Rechtsphilosophie" °), „Recht und Persönlichkeit in der Kultur der Gegenwart"

°).

Geboren war Josef Kohler in Offenburg am 9. März 1849. 1874 wurde er Amtsrichter, später Kreisgerichtsrat in Mannheim. 1878 kam er als ordentlicher Professor nach Würzburg, 1888 nach Berlin. Er war Ehrendoktor

und Mitglied in- und ausländischer Hochschulen und Akademien. Jn Berlin und Offenburg wurde sein Andenken durch Gedächtnisfeiern geehrt. Seine umfangreiche Korrespondenz mit allen Kulturländern und sein

handschriftlicher Nachlaß werden der preußischen Staatsbibliothek als „Josef Kohler Archiv" einverleibt werden.

') Berlin, Rothschild, 2. Aufl. 1919. 2) Leipzig, Deichen, 5. Aufl. 1919.

2) In Sammlung »Aus Natur und Geisteswelt", Leipzig, Teubner, 2. Aufl., 1914. ') In Sammlung „Die Gesellschaft", Frankfurt a. M., Rütten K Loening, 1909. °) Berlin, Rothschild, 2. Aufl., 1917. °) Stuttgart, Deutsche

Verlagsanstalt, 1914.

Nlarle von llunlen:

Usiese 2U5 i)lt21ien. Nn ihre eelchAtter gerichtet.

(Fortsetzung.)

Tokio, 25. April.

Unterdessen habe ich doch überaus Interessantes erlebt, immer häufiger entdecke ich Überbleibsel der schönen einstmaligen Stadt, und ein Bild ragt stets in das unharmonische Gewirr der öden breiten, staubigen

Straßen, mit ihren Telegraphenstangen und schlechten europäischen Renaissance- und Barockgebäuden hinein A das Bild der alten Schogunburg, ihre gewaltigen Mauern und Gräben und Brücken. Das ist jedesmal ein

Eindruck.

Captain Delm5 Ratcliff empfahl mir seinen Freund und Führer, einen gebildeten jungen Iapaner aus Samuraifamilie, mit dem mache ich regelmäßig interessante Ausflüge nach Tempeln und anderen Sehenswürdigkeiten,

er erzählt und erklärt mir vieles. Zufälligerweise hatte ist das Glück, mit ihm auf die Ahnenfeier des ehemaligen Schogungeschlechtes, der Tokugawa zu kommen. Priester in weißen, hellgrünen und orangegelben seidenen

Gewändern opferten feierlich mit schönen Gebärden in einem kleinen Tempel des Uenoparkes, dann erschienen im Zug die Tokugawa in der uralten Daimiotracht. (Nur an diesem Tag legen sie sie an). Das Haupt der

Familie, den Kojama (mein Führer) freundschaftlich begrüßte, trug lilablaue Seide, andere hatten grünlich und gelbliche Brokatgewänder, alle hatten Schwerter und Gehänge und die Daimiokappe auf dem Haupt. So

schritten sie aus dem Hain, zogen an mir vorüber, um vor dem Tempelaltar zu knien. Es war unwahrscheinlich schön.

Nachher frühstückte ich in der Englischen Botschaft, und Sir Claude Macdonald war neiderfüllt, nie hätte er von dieser Feierlichkeit gehört, nie diese ihm wohlbekannten Tokugawas als Daimios gesehen. Während wir

beim Frühstück saßen, gab es ein kleines Erdbeben A auf diese bin ich ja geeicht. Der Haushofmeister der englischen Botschaft ist der erste gut aussehende Iapaner, den ich bisher gesehen habe, er hat den langen, schmalen

Idealschnitt, der auf japanischen Bildern und auf ihrer Bühne zu fehen ist, im Leben jedoch nur selten. Er trug den üblichen braunseidenen Kimono, weiße Socken und Sandalenschuhe, hatte vollendete Formen, ist auch aus

vornehmem Samuraigeschlecht. Großen Herren zu dienen, ist keine Demütigung, nie hätte er bei einem Kaufmann auch die glänzendste Stellung angenommen.

Die Häßlichkeit dieser Mongolenrasse, vor allem die der Männer, bildet eine der einschneidenden Trennungen zwischen ihnen und uns. Denn, so sagen mir Kenner, ihnen ist unser Rassetypus ebenso fatal. In

merkwürdigem Gegensatz zu dem meistens brutal plumpen Mund, den derben unregelmäßigen Zügen, steht ihr feiner freundlicher Ausdruck, ihre Höflichkeit, die uralte Lebenskultur, welche ich Tag für Tag, besonders in

Kamakura, jedoch auch hier an unendlich vielen Zügen beobachtet und bewundert habe. Die Frauen sind weit seltener häßlich und gefallen durch ihre dezente Anmut, durch den Reiz ihrer Kleider (sozusagen ausnahmslos

tragen sie japanische Tracht). Die Kinder sind einfach süß.

Eigenartig war ein Abend im modern fortschrittlichen Theater — Raum, Sitze etc. ganz europäisch, dabei waren Herr v. Otto und ich die einzigen Nichtjapaner. Zuerst ein sehr bezeichnendes Lustspiel, die Rückkehr eines

Iapaners zu den Sitten seiner Väter, als er die Entartung des vom Berliner Aufenthalt zurückkehrenden Freiers seiner Tochter bemerkte. Da. zog er sich den Kimono wieder an, Stuhl und Tische wurden fortgerückt, die

Familie kniete wieder auf ihren Kissen und benahm sich höflich gesittet japanisch. Es folgte Hoffmannthals „Tor und Tod!" Sie spielten es in europäischer Tracht und doch wirkte die Schauspielkunst durchaus orientalisch,

oft durch die ihnen fremde Tracht unfreiwillig komisch. Gut war nach unserm Gefühl nur der Tod, mit grinsenden Zähnen, in weiße Gewänder gehüllt, in der Art der Spuk« gestalten japanischer Bilder. Die Frauenrollen

wurden natürlich durch junge Männer gegeben, das merkte man nur an der Stimme.

Nun nahte sich das große Ereignis, wegen dessen die Touristenscharen jetzt die Hotels anfüllen, das kaiserliche Kirschblütenfest. Von nichts anderem war die Rede, kreischende Amerikanerstimmen besprachen das

Kommende morgens, mittags und abends. Ich hatte es schon bis dahinaus über. Schließlich war es eine Enttäuschung. Sonniges Wetter, aber ein orkanartiger Wind, mir sagte M. Gerard, der französische Botschafter,

daraufhin hätte er das Nichterscheinen der Majestäten vorausgesagt. Der Sohn des Himmels und seine Gemahlin zeigen sich nur bei Wetter, das gelassene Würde ermöglicht, heute wären die allerhöchsten Röcke nur so

herumgeflogen und die Halbgötter hätten nach ihren Hüten greifen müssen. Im Grunde war es also ein ziemlich übliches großes Gartenfest, das ganze diplomatische Korps, die europäische Kolonie, Zelte, Erfrischungen,

Militärmusik, man stand und ging umher. Einiges war jedoch gutes Iapan, die Außenmauern, das mächtige Portal, der Park mit seinen kleinen Seen, Azaleengruppen, gekrümmten Kiefern, Steinlaternen, Teehäuschen,

Brücken und Glycinienranken. Es wird mir ewiglich leid tun, den Kaiser nicht gesehen zu haben, obwohl er mordsgarstig und gewöhnlich wirken soll. Er hat ja die ganze unfaßliche Entwicklung durchgemacht, wenn auch

andere die treibenden Kräfte waren, hat er doch den Entschluß gefaßt, den verschlossenen Heiligkeitskäfig seines Kiotopalastes zu verlassen und verfassungsgemäß über ein neues Iapan zu herrschen. So ist er immerhin

einer der merkwürdigsten historischen Symbole. Nur wenige der Fremden werden den Majestäten vorgestellt, die Botschaften und Gesandtschaften übergeben dem Hofmurschallamt eine sorgfältig geprüfte Liste,' ich stand

auf dieser.

Abends war ich auf einem großen eleganten europäischen Diner beim Grafen Aoki. Die Iapanerinnen gingen in Tracht, in diesem Iahr ist tiefblau Atlas das Modernste für junge Damen, für die älteren schwarz Atlas mit

etwas gelb. Nachher zeigte ein alter Künstler seine Kakemono. ich kam nicht mit, sie schienen mir schematisch, all diese Motive hatte ich ja unendlich oft gesehen. Professor Grosse, unser erster Kenner ostasiatischer

Kunst belehrte mich jedoch, daß es nur auf das Wie, nicht auf das Was ankäme, gingen diese Bilder auch alle auf endlos oft benutzte Vorbilder zurück, die Handfertigkeit dieses alten Künstlers sei erstklassig, er sei mit

Recht berühmt. Trotzdem er kein Wort einer europäischen Sprache kennt, reiste er nach Paris, um die alten Meister zu sehen. Sie machten ihm einen großen Eindruck, jedoch hielt er nichts von den Neuen. Als er jedoch

bei Aokis unvermutet auf die Reproduktion einer Lenbach'schen Bismarckskizze kam, leuchteten seine Augen, er sagte: „Das hat ein Künstler gemalt." Die Sicherheit, die Qualität der Strichführung ersah er sofort.

Herr von Mohl hatte mich bei seinem einstigen Kollegen, dem Zeremonienmeister Nagasaki eingeführt, ich war dort manchmal zum Tee, wurde auf das Freundlichste begrüßt. (Für den Empfang von Europäern haben sie

europäische Zimmer, leben aber sonst vermutlich beinah ganz japanisch). Da sah er, wie ich mich für alles Altjaxanische interessierte, versprach er mir freundlichst eine Sonderausführung der Kaiserlichen Hofkapelle, ich

forderte Admiral und Frau von Krosigk und noch einige andere Deutsche dazu auf, es war eine fabelhafte Sache! Uralte Instrumente, große Lauten, perlmuttereingelegte Trommeln, Flöten, die in dunkelblau-braunviolerten

Kimonos gekleideten Künstler aus uraltem Hofmusikantengeschlecht. Seit der Naraperiode, seit dem 8. Ihr. hat sich von Vater zu Sohn diese Kunst vererbt. Bildmäßig wirkte der Aufbau in der halboffenen Halle, in der

ihre Übungen stattfinden, sie spielen 1500 Weisen, immer ohne Noten, der eine Gongspieler gibt (fast unmerklich) das Zeichen. Für ein europäisches (nicht schottisches) Ohr ist ja die Saäpfeife empfindlich, die übrigen

Instrumente haben angenehme Töne. Es wurde rein gespielt, wenn auch wohl mit einigen uneuropäischen Intervallen, sehr kunstvoll war das Anschwellen und Abschwellen, zum Schluß verklang ein Instrument nach dem
andern, zuletzt, hauchhaft, ein einziger Ton.

So, der Brief ist endlos geworden — alles Gute Eure

M. B.

Tokio, 29. April.

Ihr Lieben! Freudig wurden Eure Briefe begrüßt . . .

Inzwischen ist es mir vorzüglich ergangen' Herr v. Mohl hatte mich an den Oberhofmeister der Kaiserin und an deren Hofdamen empfohlen, so ließen diese mich zum Tee ins Schloß bitten. Ich wurde durch einen mit

goldenen Chrysanthemenwappen geschmückten Hofwagen abgeholt und fuhr, ehrfurchtsvoll von der Menge begrüßt, davon. Im Schloßbezirk zwischen uralten Mauern kam ich durch das innere alte Shoguntor und hielt vor

dem großen niedrigen, gutjapanischen Gebäude. Hier empfingen mich mehrere kleine japanische Herren in langen Gehröcken mit wundervollen Verbeugungen, führten mich zu den Hofdamen, welche helle, schleppende

europäische Kleider trugen' (da leider Gottes die Kaiserin in der Sündenblüte der Neuerungen europäische Frauentracht anempfahl, wird hier bei Hof noch daran festghalten, sonst kommt sie kaum vor). Freundlicherweise

erbot man sich, mir das Schloß zu zeigen, und ich wurde durch lange Fluchten, durch Prunkräume und kleine Gemächer geführt. Das Meiste war japanisch und gut, große herrliche Wandteppiche, die Iagden des Ioritomo,

auch einige Lack- und Porzellankostbarkeiten,' vollkommen harmonisch wirkte jedoch kein Raum, fast immer störte irgend eine europäische Geschmacklosigkeit, welche jedoch bei eintretender nationalen Strömung leicht

zu beseitigen wäre. Zwischendurch kam ich an entzückenden Gärtenhöfen mit blühenden Büschen, mit alten Pinien und sanftgeröteten Ahornen vorbei. Darauf führten sie mich auch draußen umher. Unberührt war das

Wächterhaus an der einen Durchfahrt, dicht dabei ein Luginsland, der alte Graf Kagawa machte mir dramatisch vor, wie ehedem, in seiner lugend, die Wachen mit Pfeil und Bogen dagestanden hätten. Hier sind alle

Daimios, alle Shugune aus- und eingegangen,' an der Stelle des neuen, eben von mir besehenen Palastes stand der in den Unruhen verbrannte alte Palast (Graf Kaguwa schilderte es mir), die Stufen waren nicht aus Stein,

sondern aus erlesenem, poliertem Holz. (Fortsetzung folg!.»

Wirtschaftliche Rundschau. Von Arthur Neumann, Eharlottcnburg.

Wer glaubte, daß mit den Wahlen zum ersten Reichstag der deutschen Republick eine Entspannung der wirtschaftlichen Lage eintreten würde, sieht sich bitter enttäuscht. Wenn man der Ansicht ist, daß das

Wahlergebnis für unsere wirtschaftliche und politische Zukunft allein nur ausschlaggebend ist, so müßte man fast verzweifeln, da danach die Lage verworrener als zuoor aussieht. Dem ist nun aber nicht so. Der

wirtschaftliche Kampf wird nach wie vor mit den wirtschaftlichen Machtmitteln ausgefochten, der im weitaus größten Maße außerhalb des Einflusses der RegierungsPolitik geführt wird. Eins aber zeigt das Wahlergebnis

mit Deutlichkeit, und das ist die scharfe Trennung zwischen Vürgertum und Proletariat. Für den, der diese Entwicklung genau verfolgt, zeichnet sich hier die Zukunft doch recht klar schon auf. Der Kampf, der letzten

Endes ein politischer sein wird, das heißt ein Kampf mit physischen Kräften, wird zwischen diesen beiden Gegnern in dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise zum Austrug kommen. Das Problem der Zwangswirtschaft ver»

schwindet aus der öffentlichen Diskussion nicht mehr. Leider wird diese Frage nicht mit der unbedingt notwendigen Sachlichkeit behandelt. Eine rühmliche Ausnahme macht dazu das Ergebnis der Zwangs»

wirtschaftsdebatte des kürzlich beendeten Konsumgenossenschaftstages in Harzburg, der sich fast einmütig für den schleunigen Abbau der Zwangswirtschaft aussprach. Für die fast allgemeine Aufhebung der

Zwangswirtschaft ist gerade der gegenwärtige Zeitpunkt besonders geeignet. Das Preisniveau zwischen den Waren der öffentlichen Vcwirtschaftung und denen des sogenannten freien Handels ist fast gleich. Das Streben

nach Annäherung an die Weltmarktpreise und damit weitere Verteuerungen kommen in Wegfall, da die Weltmarktpreise mit nur wenigen Ausnahmen erreicht sind und zum Teil die Inlandpreise über den Weltmarktpreisen

stehen. Die Erreichung der Weltmarktpreise ist nicht zum mindesten mit der Anlaß der jetzigen Geschäftsmattigkeit. Es muß allerdings auch damit gerechnet werden, daß mit der Aufhebung der Zwangswirtschaft die

Existenz verschiedentlicher Unternehmen auf dem Spiele steht. Doch wie ich schon des öfteren hier aus

führte, läßt dies sich nicht Hingehen, ' die Natur der Wirtschaft wird sich wohl oder übel doch einen Ausweg suchen, wobei auch Opfer zurückbleiben werden. Es wäre grundoerkehrt, wenn man hier unter dem Namen
Sozialpolitik eine kleinliche Ver» tuschungspvlitil treiben würde, die nach geraumer Zeit nur noch verworrenere Verhältnisse zeitigen würde.

Am Arbeitsmarkt machte sich im Monat April eine etwas stärkere Nachfrage als im Monat März geltend. Ganz besonders nahm die Arbeitsnachfrage in der Bekleidungs» und Spinnstoffindustrie zu, während der

Andrang der Metallarbeiter unverändert hoch blieb. Im allgemeinen zeigt die Entwicklung om Arbeitsinarkt folgendes Vild:

Andrang auf je 1<X> offene Stellen:

1920 männlich weiblich

Ianuar 183 109



Februar 17491

März 162 83

April 1«? 91

Nach den Berichten der Gewerkschaften hat die Arbeitslosigkeit, die bisher leidliche Rückgänge aufzuweisen hatte, im Vlpril eine leichte Zunahme erfahren, welche sich bei den gegenwärtigen Produktionsverhältnissen

noch weiter verschärfen wird.

Für die Eiseni ndustrie spielt mehr denn je die Erzvers org uu g eine gewichtige Rolle. Mit der allmählichen Verbesserung der Transportverhältnisse läßt sich erhoffen, daß die Versorgung mit Inlanderzen in geregelte

Vahnen gelenkt wird. Die Erzgruben im Siegerland sowie im Lahn- und Dillgebiet zeigten in den letzten Monaten, abgesehen von den unruhigen Wochen, ersrcnliche Zunahmen. Die Versorgung mit Minctteerzen aus

Lothringen war im Monat April infolge des Streiks der Lothringer Eisenbahner und Vergnrbeiter und der unruhigen Lage im Ruhrgebiet sehr schlecht. Im übrigen ist das bisher mit Frankreich bestandene Übereinkommen

über die Lieferung von Minctteerzen außer Kraft getreten, ' die Minettenusfuhr ist gesperrt. Die Schwedenerzeinfuhr war bisher mangels Schiffsraumes unbefriedigend. Die Frachten gingen in letzter Zeit etwas hecunter

und infolge des Steigen»; der Valuta stellen sich heute die Frachten für die neutralen Dampfer billiger als für deutschen Schiffsraum. Infolge des Streiks der Hafenarbeiter in Holland kam es im April zu einer nur minimalen

Einfuhr spanischer Erze. Die Grundlage unserer Erzver» sorgung ist uns somit entzogen, da der Rest unserer Inlandsförderung den An» Sprüchen nicht genügen kann. — Bei ver» schiedenen Halb- und Fertigfabrikaten ist

eine Preissenkung eingetreten. Auf Grund der neuen Preise stellen sich ab Anfang Iuni Rohblöcke auf 2435 Mk., Formeisen auf 2105 Mk., Stabeisen auf »200 Mk., Grobbleche auf 4040 Mk., Feinbleche auf 4840 Mk.,

Walzdraht auf 3585 Mk.

Einen gewaltigen Rückschlag hat der Geschäftsgang in der Holzindustrie erfahren. Vor wenigen Wochen noch hatte dieser Industriezweig eine Hochkonjunktur, die man nie für möglich gehalten hatte, jetzt ist ein rapider

Sturz erfolgt. In den letzten Wochen ist das Geschäft fast völlig zum Stillstand gekommen. Die Möbel» sabriken und Tischlereien sind nur noch zum geringen Teil beschäftigt. Anfangs erwartete man eine Belebung des

Geschäftes zum Herbst, doch werden bereits jetzt hierauf keine sonderlichen Hoffnungen mehr gesetzt. Die Exportaufträge bleiben infolge der Besserung des Markkurses gänzlich aus.

Das Bekleidungsgewerbe steht ganz besonders unter dem Druck, der durch die Zurückhaltung der Käuferschaft ent» standen ist. Kennzeichnend ist der Ausfall der Frankfurter Messe, die unter dem Symptome der

allgemeinen Zurückhaltung stand. Auch die Leipziger Rauchwaren» Ostermesse hatte sehr ruhigen Beginn, ohne daß sich die Erwartungen für die Be» lebung des Geschäfts in der zweiten Hälfte der Messe erfüllt hätten. In

der Herren» und Damenkonfektion sind vielfach noch alte Aufträge vorhanden, die gegenwärtig verarbeitet werden, ' Neueingänae find fast nicht zu verzeichnen. Die Wäschefabriken verzeichnen ebenfalls Rückgänge im

Umsatz, ' Annullierungen von Aufträgen sind an der Tagesordnung, trotzdem war der Geschäfts» gang in diesem Geschäftszweig besser als im Vorjahre.

Am Geldmarkt hat, wie zu erwarten, die Aufwärtsbewegung der deutschen Mark einen Stillstand erfahren. Leichte Aufbesserung wechselt mit leichter Senkung Die deutschen Devisen zeigen folgende

Geschichtliche Rundschau XVIII. Von Dr. jur. Kurt Ed. Imberg.

Die Literatur über den Kriegsausbruch» insbesondere auch über die Schuld am Kriege, wächst von Tag zu Tag mehr »n. Die deutschen Akten über die letzte Zeit vor dem Kriegsausbruche sind vollständig veröffentlicht

worden und bilden eine wertvolle, wenn auch nur einseitige Grundlage für die Beurteilung der Fragen. Deutscherseits sind allein über 900 Dokumente der Öffentlichkeit übergeben worden. Sich durch diese

hindurchzufinden ist nicht leicht und dürfte den meisten zu zeitraubend sein. Karl Kautsky hatte es ja versucht, diese Dokumente für das breitere Publikum zugänglicher zu machen und zusammenzufassen. Wie er sich

dieser Aufgabe entledigt hat, beleuchtet Graf Max Montgelas in seinen bei der Deutschen Verlagsgesellschaft für Polii ik und Geschichte (Eharlottenburg) erschienenen „Glossen zum Kautsky-Buch", in denen der als

Schriftsteller bestens bekannte Verfasser zu dem Ergebnisse gelangt, „daß das Kautskysche Buch wegen seiner Beschränkung auf nur einen Teil der längst allgemein zugänglichen Quellen nicht als ein Ergebnis

unparteiischer Forschung gelten kann." Mit Recht führt Montgelas aus, daß Kautskn keineswegs dem deutschen Volke „durch seine einseitige Darstellung der Vorgänge, die alle Fehler und Schlechtigkeiten der Gegenpartei

verschweigt , einen Dienst erwiesen habe. Diesem Urteile kann man unumwunden beipflichten, und man geht kaum zu weit mit der Behaup» tung, vaß Kautskv in seiner blinden Parteiwut sogar dem deutschen Volke sehr

geschadet hat.

Im gleichen Verlage ist nunmehr jedoch ein Buch erschienen, das in unparteiischer Weise „die Grundlinien der diplomatischen Beihandlungen bei Kriegsausbruch" dar» stellt und als guter Führer durch die vielen bisher

veröffentlichten amtlichen Dokumente gelten kann. Sein Verfasser ist B. W. o on Bülow, der sich mit diesem Buche zweifellos ein Verdienst erworben hat. Bülow geht mit Recht von dem Gesichts» punkte aus, daß es zur

Zeit noch unmöglich ist, ein abschließendes Urteil zu fällen über die Fragen, die zum Kriege geführt haben, und wem die Schuld am Kriege zuzuschieben sei, und er vertritt den Standpunkt, daß sich der Historiker und

Politiker jetzt darauf beschränken muß, das vorläufig vorliegende Material zu sichten und zu verarbeiten, das Endurteil und die Kritik jedoch einer späteren Generation zu überlassen. Diese Arbeit des Sichtens wird leider

noch meist — wenigstens von dem Laien — unterschätzt. Wir können das Bülow'sche Buch jedoch allen unseren Lesern empfehlen, die sich über die diplomatischen Aktenstücke vor Kriegsausbruch in aller Kürze ein

klares Bild verschaffen wollen.

AIS eine wichtige Quellensammlung beginnen die „Materialien, betreffend die Waffenstillstandsverhandlungen" bei der Deutschen Verlags» gesellschaft für Politik und Geschichte zu erscheinen, wo vor etwa Iahresfrist

auch die „Materialien, betreffend die Friedens» Verhandlungen" veröffentlicht worden sind. Wir haben damals bereits darauf hin» gemiesen, eine wie reiche Fundgrube diese Sammlungen für jeden sind, der sich mit dem
Abschluß des Weltkrieges beschäftigen will, insbesondere für den Politiker und Historiker, der späterhin diese Zeit zum Gegenstand seiner Arbeit und Untersuchung machen wird. Aus diesem Grunde begrüßen wir auch

diese neue Veröffentlichung des Verlages und hoffen, daß dem bis jetzt vorliegenden Teil VIII, der den Bericht der deutschen Waffenftillstandskommission Uber ihre Tätigkeit vom Abschluß des Waffenstillstandsvertrages

bis zumlnkrast» Keten des Friedens enthält, die übrigen Teile rech! schnell folgen mögen. Sie werden dem Leser zeigen, welch umfang» reiche Arbeit von der deutschen „Wako" geleistet worden ist, wie viele Fragen

bearbeitet und beantwortet sein wollten, und

daß man die Arbeit anerkennen muß, mag man auch im Stillen wünschen, daß dieser oder jener Punkt eine andere Erledigung gefunden hätte, als er durch Matthias Erzberger tatsächlich gefunden hat.

Schließlich sei aus diesem für die Ver» össentlichung politischer und geschichts» wissenschaftlicher Werke so rührigem Verlage noch ein Buch des Grafen BrockdorfRantzau kurz erwähnt, das den einfachen Titel

„Dokumente" führt. Es enthält Schreiben, Interviews, Ansprachen, Reden und sonstige Veröffentlichungen dieses hervorragenden Diplomaten während seiner leider nur allzu kurzen Zeit als Staats» Sekretär des

Auswärtigen Amtes, welchen Posten er bereits nach S Monaten niederlegte, weil er seinen Namen nicht unter den Schmachfrieden von Versailles setzen wollte. Sie geben dem Leser ein gutes Bild für die von dem
Verfasser verfolgte Politik, die zu retten versuchte, was noch zu retten war. Daß beim Frieden nicht mehr herausgeschlagen werden konnte, ist nicht die Schuld des Verfassers, an dessen diplomatischen Fähigkeiten wohl

niemand zweifeln wird. Es steht zu hoffen, daß Graf Rantzau — trotz seiner im „Nachwort" niedergelegten Ansicht — doch bald seine reichen diplomatischen Erfahrungen und sein politisches Wissen durch

Veröffentlichung der Praxis und der Wissenschaft zugänglich macht.

Ein recht trauriges Kapitel des Weltkrieges behandelt das Buch „Belgische Landesverteidigung u. Bürgerwacht 1914", das von Oberst Bernhard Schwert» feg er im amtlichen Auftrage bearbeitet und im Verlage von

Reimar Holding (Berlin) veröffentlicht worden ist. Oberst Schwertfeger hat lange Zeit dem General» gouoernement in Belgien angehört, er hat alle dort befindlichen Akten durchgearbeitet und der Niederschlag dieser

ungeheuren, mühseligen Arbeit sind die Veröffent» lichungen, die er in letzter Zeit dem deutschen Leser zugänglich gemacht hat. Wir besprachen vor geraumer Zeit an dieser Stelle die „Unveröffentlichten Dokumente zur

europäischen Politik" und hoben bei dieser Gelegenheit die Gründlichkeit und die große Bedeutung hervor, die diese Veröffentlichungen Schwertfegers für die Wissenschaft haben. Dasselbe Lob können wir unbeschränkt

auch der neuesten Schrift des Verfassers erteilen. An der Hand der reichen Quellen, die zum großen Teil als „Anlagen" dem Buche beigegeben sind und so auch den überzeugen müssen, der etwa an der unparteilichen

Darstellung zweifeln

sollte, zeigt der Verfasser, wie die Landes» Verteidigung von der belgischen Regierung für den Kriegsfall vorbereitet, wie systematisch an der Einrichtung und Ausbildung der gmäe clvique gearbeitet war, und er kommt
zu dem Ergebnis, daß „in der nicht genügenden geistigenDurchdringungder Kriegsvorbereitungen ... eine sehr wesent» liehe Ursache für das Verhalten der belgischen Bevölkerung erblickt werden muß." Die belgische

Regierung trifft also eine Hauptschuld an den traurigen Vorgängen, die sich in der ersten Zeit des Krieges in Velgien abspielten, an den Zerstörungen, die lediglich durch die militärische Notwendigkeit erforderlich

geworden waren, und an der Behandlung bclgischerZivilisten, die — blindlings die unklaren belgischen Regierungsanordnunge.n ausführend — ihrem traurigen, aber vollauf gerechten Schicksale verfielen. Für jeden, der

den Einmarsch in Belgien miterlebt, für jeden, der in späterer Zeit des Krieges in Belgien tätig war und die traurigen Stätten, die Folgen jener entfesselten Volksleidenschaft gesehen hat, wird das Buch Schwert» fegers von

großem Interesse sein, und die uns feindliche Welt wird erkennen, daß das „arme kleine Belgien" doch nicht ganz so schuldlos an seinem Schicksal ist, wie es die englische Propaganda hingestellt hat. Von neuerer

militärischer Literatur über den Weltkrieg wäre zunächst das „von einem Generalstäbler" herausgegebene Buch: „Kritik des Weltkrieges. Das Erbe Molfkes und Schleffens im großen Kriege." (Verlag von K. F. Köhler in

Leipzig) zu nennen. Eine ganz ausgezeichnete kritische Darstellung, die man mit Recht als ein „Generalstabswerk im kleinen" bezeichnet hat. Der Verfasser gibt in den ersten drei Teilen seines Werkes dem Leser einen

Überblick über die Aufgaben des General» Stabes im Frieden und im Kriege, er zeigt, welch ungeheure Arbeit in der „großen Bude" geleistet worden ist, um das Heer kampfkräftig zu machen und diese Kampfkraft zu

erhalten. In kurzen Strichen zeichnet er die Entwicklung der strategischen ued taktischen Lehren seit den Kriegen von 1866 und 1870, die von Moltke dem Genernlstabe gelehrt, von Schlieffen weitergebildet worden sind.

Schlieffen hat leider keinen ebenbürtigen Erben hinterlassen, dem deutschen Heere fehlte im Augenblicke der Not der große geniale Stratege, der das Testament Schleffens in richtiger Weise zur Durchführung brachte. Der

vierte Teil ist alsdann den Operationen des Weltkrieges gewidmet, dessen strate

gischen Verlaus der Verfasser in außerordentlich klarer Form zur Darstellung bringt. Mit fachmännischer, stets rein sachgemäßer Kritik beleuchtet er die einzelnen Entschlüsse der Obersten Heeresleitung, nur hier und da

sich auf einzelne Kampfhandlungen einlassend, lobend, was zu loben ist, aber auch die Fehler nicht verschweigend, die gemacht wurden. Das Buch ist nicht etwa nur für den Militär geschrieben, vielmehr wird jeder

Gebildete aus ihm viel lernen können und viel Aufklärung finden über Fragen, die ihm sonst nicht ohne weiteres klar geworden sind.

Eine nicht minder werlvolle Bereicherung unserer militärischen Literatur über den Weltkrieg ist das ausgezeichnete Buch Lim an von Sanders „Fünf Iahre Türkei" , das bei August Scherl in Berlin erschienen ist. Mit

zahlreichen Skizzen und Karten versehen, gibt es einen klaren Überblick über die Kriegsereignisse bei unseren türkischen Bundesgenossen. Besser als irgend ein anderer ist der Verfasser in der Lage, über die

mannigfachenSchwierigkeiten zu urteilen, mit der auf dem Kriegsschauplntze an den Dardanellen, in Syrien, Mesopotamien und am Kaukasus zu kämpfen war. Das Wertvolle an den türkischen Truppen vollauf

anerkennend, weist der Verfasser doch auf die großen Mängel und Schattenseiten in der türkischen Armee hin, auf die er schon während des Krieges pflichtgelren stets aufmerksam gemacht hat, ohne nn den maßgeblichen

Stellen in Deutschland Gehör zu finden, wo man deli orientalisch ausgeschmückten, übertriebenen, rosigen Berichten des türkischen Kriegsministers mehr Glauben schenkte, als den wahrheitsgemäßen, allerdings nicht so

günstig klingenden Warnungen des deutschen Generals, der immer wieder die Grenzen der türkischen Leistungsfähigkeit hervorhob, die in keinem Verhältnis stand zu dem, was die Türkei und infolgedessen die deutsche

Oberste Heeresleitung der türkische« Armee zumuten zu dürfen glaubte. Hätte man auf die Warnungen des Verfassers mehr gehört, so hätte man sich sicher nicht in so manches Abenteuer in Asien eingelassen, das durch

die Zersplitterung der Kräfte das türkische Heer auf keinem der Kriegsschauplätze schließlich dem Gegner gewachsen sein ließ. Mit außerordentlich großem Interesse verfolgt man insbesondere die vom Verfasser als

Oberbefehlshaber geleiteten Kämpfe an der Palästinofcont im letzten Kricasjahr. Wenn man dem Ver» fnsser onrgeworfen hat, er habe die Tätigkeit der deutschen Gruppen in seinem Buche nicht genügend gewürdigt, so

können wir diesem Vorwurfe nicht beipflichten. Der Verfasser wollte und konnte nicht in dem ihm gesteckten Rahmen sich auf Einzel» heiten einlassen! es war nicht seine Absicht, eine alles erschöpfende Kriegsgeschichte

zu schreiben, seine Aufgabe war weit enger gezogen: er wollte lediglich einen Überblick über die Kriegsereignisse bei unseren türkischen Vundesgenossen geben und die Fehler darlegen, die wir hier während des Krieges

gemacht haben, damit wir in Zukuns aus ihnen lernen können. Das ist dem Verfasser in trefflicher Weise gelungen' Politiker und Militärs werden aus diesem sachgemäß geschriebene« Vuche in gleicher Weise reiche

Velehrung schöpfen.

„Bismarcks auswärtige Politik nach der Reichsgründung" hat der leider zu früh dahingegangene Hans Plehn zum Gegenstand einer eingehenden Untersuchung gemacht, die letzt nach dem Tode des Verfassers im Verlage

von R. Oldenbourg (München) erschienen ist. Die Gründlichkeit, mit der Plehn die zahlreichen Quellen der Bismarckliteratur durchforscht und verarbeitet hat, die kritische Beherrschung dieses Stoffes und die

hochentwickelte Fähigkeit des verstorbenen Verfassers, die Zusammenhänge außenpolitischerProbleme zu erfassen, geben diesem letzten Werke Plehns ein Anrecht auf einen hervorragenden Platz in der Literatur jener

Zeitepoche nach der Gründung des Deutschen Reiches. Mit bewunderungswürdiger Klarheit und Schärfe gibt Plehn eine Darstellung der europäischen Politik in den 70er und 80er Iahren, deren Mittelpunkt ja der

bedeutendste Staatsmann seiner Zeit war: Vismarck. Die wichtigste Frage dieser beiden Iahrzehnte war die orientalische Frage, die auf dem Berliner Kongreß ganz und gar nicht endgültig geregelt worden war, ' denn

bereits wenige Iahre nach diesem Kongresse versetzt die bulgarische Frage Europa von neuem in schwere Unruhe. Der Verfasser zeigt nun, wie Vismarck in dieser schwierigen Lage als Leiter der deutschen Politik

gehandelt hat, wie er es immer wieder verstanden hat, Europa vor dem mehr als einmal drohenden europäischen Kriege zu bewahren. Allerdings gehörte dazu ein Mann, wie es der eiserne Kanzler war, der das Ansehen

ganz Europas genoß, bezw. von ihm gefürchtet wurde. Die deutschen Politiker können aus diesem Vuche manches für die Praxis lernen, nnd jeder, der noch

Interesse für die Größe Deutschlands hat, wird das fesselnd geschriebene Vuch mit Genuß und vor allem mit Gewinn lesen.

sticht dem großen Staatsmanne, sondern dem großen Menschen gilt das Buch von KarlGroos „Vismarck im eigenen Urteil", das sveben im Verlage der Eotta'schen Buchhandlung erschienen ist. Es sind feine, scharfsinnige

psychologische Studien, die der Verfasser an der Hand der Aussagen des großen Kanzlers über seine Eigenschaften und Fähigkeiten, über die Persönlichkeit des Reichsgründers macht, und aus denen uns das Vild des

großen Staatsmannes in klaren, ungeschminkten Zügen entgegentritt. Auch dieses VUchlein darf als interessante, lesenswerte Vereicherung unserer Vismarck-Literatur gelten.

Unter dem Titel „Das Ende des russischen Kaisertums" veröffentlicht der Chef der russischen Geheimpolizei General Komaroff-Kurloff im Verlage von August Scherl seine Memoiren. Der Verlag hat sich ein

dankenswertes Verdienst erworben, daß er diese Memoiren, die einen tiefen Einblick in die geheimen Vorgänge des russischen Staatslebens gewähren, den deutschen Lesern zugänglich gemacht hat. Denn, wenn sich auch



das Buch des ehemaligen Polizeigewaltigen im Zarenreiche von subjektiver Anschauungs- und Urteilsweise mcht hat freihalten können, so ist es doch von großem Wert für das Verständnis und die Veurteilung des

zaristischen Rußlands in den letzten Iahren seines Bestehens. In den verschiedenen einflußreichen Stellungen, die der Verfasser in der russischen Verwaltung eingenommen hat, war er in der Lage, besser Einblick in das oft

dunkle Wirken der Regierung und ihrer Gegner zn erlangen als die meisten anderen Menschen. So führt Komaroff den Leser von der Revolution des Iahres !905 bis zum Umsturz von 1 !)17, den er nur für eine Fortsetzung

der revolutionären Bewegung von 19(15 ansieht. Eine überraschende Fülle von Einzelheiten, die zum größten Teil dem Leser noch nicht bekannt sein dürften, wird in lebendiger Form geschildert, ' der Verfasser versteht es,

den Leser zu fesseln und ihn immer mehr für den Stoff seiner Darstellung zu interessieren, sodnß er das Auch nicht früher aus der Hand legt, als bis er auf Seite 368 angelangt ist, mit der das Buch schließt.

Von der Sammlung „Menschen", die im Verlage von Ullstein H Eo. in Verlin erscheint, und Leren ersten drei Vände wir seinerzeit besprochen haben, liegen zwei neue Bände vvr, die alle Vorzüge ihrer Vorgänger

teilen. Zunächst gibt Paul Wiegler ein Lebensbild von „Wallen» stein", von dem noch Schiller sagt: „Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Eharakterbild in der Geschichte." Das war damals, ' inzwischen

haben die schwedischen und sächsischen Archive reiches Material zur Geschichte Wallensteins zu Tage gefördert, das durch die Ermittelungen im Staatsarchiv von Hannover noch vervollständigt wurde. Dieses Material hat

Wiegle« verarbeitet und bietet im vorliegenden eine lesenswerte Studie über dil machtvolle und rätselhafte Persönlichkeit Wallensteins. Auch die Behauptung des Schiller'schen Wallensteins: „Ich gebe nichts Schriftliches

von mir" wird durch den Abdruck von zahlreichen Briefen Wallensteins, von Schreiben des Friedländers an seine Ver» trauten, an seine Generäle und an den Kaiser widerlegt. Aus diesen Briefen und aus den Berichten der

Zeitgenossen, von denen auch eine ganze Anzahl zum Abdruck gelangt sind, kann sich der Leser ein gutes Bild von dem Leben und Wirken dieses großen Feldherrn machen, dessen Ziel es war, gemeinsam mit Sachsen

und Brandenburg auf Grund der Religionsfreiheit den Krieg zu beenden, der seit Jahren Deutsch» Iand verwüstete.

Per andere neu erschienene Band ist dem Dichter „Heine" gewidmet. N. F. Nein hold hat es verstanden, ein lebendiges Bild vom Leben und innersten Wesen Heinrich Heines nach seinen Briefen, seinen

autobiographischen Niederschriften und nach den Mitteilungen und Äußerungen anderer Schriftsteller zu geben, die mit ihm zusammengetroffen sind, so von Varnhagen, Immermann, Gentz, Andersen, Laube, Grillparzer,

Gutzkow, Hebbel, um nur ein paar allgemein bekannte Namen herauszugreifen. Auch Männern wie Marx, Lassalle, Balzac und Alexander Dumas begegnen wir, kurz eine Fülle von Persönlichkeiten, deren Urteil über den

Dichter von Interesse und zu seiner Charakterisierung von Wichtigkeit ist. Nicht unerwähnt soll die lesenswerte Einleitung bleiben, die Reinhvld dem Buche vorausschickt, und in der er versucht, den komplizierten

Charakter Heines zu analysieren und klarzulegen.

Zum Schluß sei noch auf eine wichtige volkswirtschaftliche Neuerscheinung hingewiesen, deren Bedeutung man wohl schon daraus ermessen kann, daß bereits wenige Wochen nach dem Erscheinen eine

zweite Auflage notwendig geworden ist, die in dankenswerterweise das gegebene statistische Material usw. bis in die neueste Zeit fortführt. Es ist dies das im Verlage von Th. Lißner (Berlin) erschienene Buch des

Kammerpräsidenten Dr.K.Kleefeld: „Die Volkswirtschaft des deutschen Wiederaufbaus." Den Wiederaufbau unserer Wirtschaft, die durch den Weltkrieg, den Friedensvertrag, die Revolution und ihre Folgen zu einem

Trümmerfeld geworden ist, und deren letzte Reste wahnwitzige Fanatiker noch zu zerstören suchen, bezeichnet Kleefeld mit Recht als die wichtigste Forderung der Gegenwart. Wie sich der Verfasser dies denkt, zeigt er in

aller Kürze — manchmal leider allzu kurz — in dem Wirtschafts- und Landeskulturprogramm, das er in seiver Schrift aufstellt. Auf die einzelnen Punkte dieses Programms heute näher einzugehen, verbietet uns der

beschränkte Raum, doch hoffen w'r, an anderer Stelle ausführlicher auf die Gedanken Kleefelds zurückzukommen. Mancher seiner Vorschläge wird vermutlich bei vielen auf Widerstand stoßen, insbesondere seine

Forderung der allgemeinen wirtschaftlichen Dienstpflicht, aber das kann den Wert des Buches als solchen nicht herabsetzen. Besonders hervorzuheben wäre noch, daß Kleefeld seine Behauptungen durch zahlreiche neue

statistische Tabellen belegt, die seinen Betrachtungen erhöhten Nachdruck verleihen.

Literarische Rundschau. Von Prof. Dr. Heinrich Broms e.

Schlagworte verderben die Kunst nicht minder als die Politik. Sollten wir uns bei allem Streit zwischen den verschiedenen Richtungen nicht immer gegenwärtig halten, daß ein Werk darum noch nicht gut oder schlecht

ist, weil es zu dieser oder jener gehört, um welchen Ismus es sich auch handeln möge? Grillparzer hat einmal einen Spruch geschrieben, der vielen auch heute noch als Mahnung dienen kann, ' man braucht nur für die

damaligen Schlagworte die unserer Tage einzusetzen: Romantisch, klassisch und modern Scheint schon ein Urteil diesen Herrn, Und sie übersehen in stolzem Mut Die wahren Gattungen: schlecht und gut. Auf einem

Gange durch neue Lyrik haften besonders folgende Eindrücke. Die „Lieder eines Dorfpoeten" von Franz Peter Kürten (2. vermehrte Auflage, Eifel-Verlag, Düren-Birkesdorf, 1919) sind alte Schule, Nachklang des

Volksliedes, schlicht und gefühlvoll, ohne viel Eigenart und Unterscheioungssinn für Mattes (auch Plattes) und Kräftiges, aber doch in manchen Gedichten von Liebe und Tod, auch in Kinderliedern von ansprechender

Innigkeit. Etwa mit Lautenbegleitung werden sie gewiß für viele erfreulich sein. Weitab von dieser deutschen Dorf» heimatdichtung liegt die äußere und seelische Landschaft der zionistischen Gedichte „Der Rote Mond"
von Eugen Hoeflich (M. I. Ven Gawriel Hezron). (Leipzig, Wien, Zürich, IlfVerlag, 1920). „Fremder Zonen fremde Söhne / wanken wir taumelnd durch die Gänge / fremden Geistes . . . Denn niemals waren deine Stunden,

/ o Europa, / uns Stunden zielahnender Erwartung ... O Osten, nimm wieder uns in deine Sonne!" Iubelnd wird das Morgenland im „Abend der Erfüllung" begrüßt: „O Heimat, Heimat! / Noch glutet dein ungeheurer Mond
/ hinter den Dattelpalmen, / schwer atmen deine Felder / im Drucke unerloster Nächte. / Den Schluchten deiner Verge / entquellt (?, noch der Bach, / der unsere Väter getränkt, / und aus dem Vlute unserer Helden / singt

noch deine rote Erde. / Heimat, Heimat!" Auch diese Gedichte sind im Ausdruck wohl mehr Nachklang als Eigenart, im Inhalt aber bedeutungsvoll. Man spürt es ihnen an, daß sie aus unmittelbarem Erleben im

Morgenland hervorgegangen sind.

Kunstvolle „Sonette" schreibt Karl Willy St raub (Heidelberg, Hermann Meister, 1920). Er erinnert in seiner farbenreichen und formgewandten Art an die französischen Parnassiens, Leconte de Lisie und andere. Er ist

zugleich ein entzückter Lobredner aller Erdenschönheit und ein Mystiker, „gottheitdurchdrungen nach den letzten ew'gen Dingen." Auf den Höhepunkten steht er neben Angelus Silesius.'

„Ich bin von Dir, o Gott, bis an

den Rand gefüllt

Wie ein Gefäß aus glasgeschliffnen

Wänden,

Du glühst aus mir in tausend Pris»

men-Nränden

Und schreitest vorwärts frei und unverhüllt." In den Kreis derer nm Stefan George und Hofmannsthal gehören die „ Iugendgedichte" von Rudolf Vorchardt (Verlin, Ernst Rowohlt, 1920), sehr wählerisch und zum Teil

geziert in der Form, etwas absonderlich oder besser: sich

absondernd in der Stimmung, oft zu brei »ltertümelnd und mehr gedankenschwer nls anschaulich, bewußt allem Volkstum» liehen abhold. Kunst für Künstler. Aber auch hier ist manch erlesenes Kleinod.

Auf der Grenze zwischen Dichtung und Philosophie steht „Das Buch Eros" von Lenore Kühn (Studien zur Liebes» geschichte von Seele, Welt, Gott. Iena, Eugen Diederichs, 1920). Es hat an der Dichtung teil nicht nur,

weil es in seiner edlen, rhythmischen Sprache durchaus da< GeprägehochgestimmterGedankenlyrik trägt, sondern auch, weil es in seinem Inhalt nicht oerstandesmäßiaeWissenschaft,sondern Ausdruck einer Künstlerseele

ist. Eros ist hier der Inbegriff der ewigen, göttlichen Liebe, die zugleich alles Irdische durch» dringen soll, kein flacher Flattergeist, kein Genußsinn, s andern das verklärende Licht, das dem Leben überhaupt erst Wert

verleiht, das in Freundschaft und Liebe, in Andacht und künstlerischem Gefühl, in Ehrfurcht vor allen Wundern des Lebens, im Gemeinschaftssinn, im Verhältnis zum Vaterland, zur Menschheit Göttliches im Irdischen

verwirklicht. Gewiß wird mancher gelegentlich mehr Bestimmtheit der Darstellung wünschen, aber in Anlage und Geist ist es ein gutes und heilsames Buch, und in vielen Einzelbetrachtungen über Dichter und Denker,

über Kunst und Leben werden die allgemeinen Gesichtspunkte treffend erläutert.

Ein „Schwabenroman" vonCarlSiber, „Die wunderlichen Schicksale des Valduin Lechleitner" (Stuttgart, Franckh'sche Buchhandlung) erzählt von dem krausen Lebenslauf eines selbstwilligen Jungen und Iünglings, von

den Taten und Erlebnissen des Lehrlings, der ein kleiner Spitzbube wird, des Land» Streichers, des Buchhändlers, des Soldaten im Kriege, des Athleten, des Landmanns, des unglücklichen und glücklichen Liebhabers. Durch

Irrungen und Wirrungen kommt er zu äußerem Erfolg und innerer Tüchtigkeit. Die einzelnen Abenteuer sind meist frisch und froh erzählt, aber das Ganze fällt doch zu sehr in Einzelheiten auseinander.

Die Erzählung „Mira" von Carl Hagen«Thürnau (Eharlottenburg, Raben-Verlag) ist ein Erstlingswerk, das Hoffnungen erweckt, zum Teil auch schon erfüllt. Man denkt an Kellermairn (den Kellermann der „Ingeborg"),

an seine lyrische Überschwenglichkeit sowohl wie an manche seiner Motive. Der Alltag ist diesen Menschen fern, ihren Gefühlen wie ihren Worten. Es sind Romantiker des Lebens, frei von engbürgerlicher

Herkömmlichkeit, grüße Kinder, die mit dem Schicksal und mit dem eigenen Herzen nicht recht fertig werden, voll Zartheit und seelischer Tiefe, aber ohne zwingende Kraft des Wollens und Handelns. Zwei Menschen

finden sich in höchstem Glück, verlieren sich und finden sich wieder. Der Ginklang ist schön, vielleicht zuweilen etwas eintönig dargestellt, der Zwiespalt voll tiefem Weh, aber doch nicht überzeugend genug begründet.

Im ganzen verdient die dichterische Begabung, die sich hier zweifellos kundgibt, beachtet und gefördert zu werden.

In der Schriftensammlung „Tribüne der Kunst undZeit" (herausgegeben von Kasimir Edschmid, Berlin, Erich Reiß), die der neuen Ausdruckskunst dienen will, ist ein Heft mit Selbstbekenntnissen von führenden

Geistern dieser Richtung, Dichtern und bildenden Künstlern, er» schienen, das zwar im ganzen nicht viel Klarheit schafft, aber doch manchen be» zeichnenden und bedeutungsvollen Beitrag enthalt („Schöpferische

Konfession"). Naß sich hier mit Fragen der Kunst vielfach politische Betrachtungen verbinden, braucht kaum betont zu werden; das neue künstlerische Iunge Deutschland ist so wie einst das alte oft zum Schaden der Kunst

viel zu sehr auf Stoff und politische Belehrung eingestellt. „Liebe entdeckt das Gefühl, die Dichtung verleiht ihm Ausdruck, die Politik schaffe sein Statut", lehrt in völkerversöhnendem Geist Rens Schickele. Das beste,

was er sagt, ist das Bekenntnis vom Rausch und von der Qual des künstlerischen Schaffens. Gleich ihm stimmt Max Pechstein einen Lobgesang auf die wonnevollen Schmerzen der Arbeit an. Besonders hervorgehoben zu

werden verdienen die Beiträge von Georg Kaiser und Fritz von Unruh. Iener betont die Einheitlichkeit des künstlerischen Leitgedankens (der „Vision"), die allen noch so verschieden scheinenden Werten zugrunde liegt.

„Von welcher Art ist die Vision? Es gibt nur eine: die von der Erneuerung des Menschen." Ergänzend bekennt Unruh, daß ihm „strenge Arbeit und der energische Drang zur Form als die entscheidenden Handwerker

jeglicher Inspiration erscheinen". Auch auf Zeilen aus dem Nachlaß von Franz Marc, auf Sternheims

und Paul Klees Mitteilungen sei hingewiejen. Anderes wirkt mehr seltsam. Toller rühmt sich seiner politischen Hetzarbeit. Venn fabelt von einem „Problem des südlichen Worts", dem einzigen, vor dem er stehe, wogegen

Däubler behauptet, daß er nur eines auszudrücken habe, „die Idee des Nordlichts" In seinen etwas zusammenhangslosen Betrachtungen betont er unter anderm den Wert der Sprache, insbesondere den Reichtum der

deutschen Sprache und verlangt mit Recht, daß die Dichter den Schatz der Sprache zu verwalten und zu behüten haben. In auffallendem Gegensatz dazu steht die arge Sprachverhunzung, die er sich in einem der Prosa

eingereihten Gedicht leistet. Übertroffen wird diese noch von Becher in seinem Beitrag „Der Dichter".

Einige andere Hefte der Sammlung sind in neuer Auflage erschienen, so Gottfried Vennszum Teil geistreicheundaufrüttelnde, im ganzen aber unbegründet anspruchsvolle Phantasien über „Das moderne Ich" und die gut

aufklärenden Einführungen in „Die neue Plastik" von Willi Wo Isra dt, in „Die neue deutsche Graphit"

von Gustav Hartlaub.

» »

Aus der Re c 1 a ni sch e n UniversalBibliothek, deren hochverdienter Herausgeber, Hans Heinrich Reelam, kurz vor seinem achtzigsten Geburtstag am 30. März dieses Iahres gestorben ist, mögen zum Schluß noch

folgende Neuerscheinungen mit warmer Empfehlung genannt fem: die Gedichte und die Novelle „Ein Doppel ganger" von Theodor Stor m, herausgegeben und eingeleitet von Walther Herrmann, Ludwig Änzen» grubers

Dorfgeschichten „Der Sterilst e i n h o f" und „Der S ch a n d f 1 e ck" mit Einführungen von Carl W. Neumann, eine „Tragödie armer junger Leute" „Das hoheZiel" von GeorgHirschfeld, ein sinniges V! ärchenbuch von

Toni Roth m u u d, endlich als 36. Band der „Musiker-Viogrnphien" das Lebensbild des noch wenig allgemein gewürdigten Hermann Goetz von Georg Richard Kruse. Seine Oper „Franeescn" wird, obwohl sie nur selten

aufgeführt worden ist, von dem Verfasser zu den edelsten und reifsten Schöpfungen der neueren deuschent Opernmusik gerechnet.

Schlesische Buchdruckerei- und Verlagsgesellschaft

m.b.H. (Karl Vater 6 Co.) A Breslau 10, Matthiasstraße 12. Leipzig München Berlind. 10. Budapest Kopenhagen

s, F, SlernacKer. Berthold SuIIcr, «riH'schc K,K,Hofbuchhandl, Erslcv Hasselbalch

Stockholm Christiania Konstantinopel

für die Prooinzcn in Schweden und Dänemark' Bcorg Ehr, Ursin5 Nachfolger, Kopenhagen,

44. Jahrgang. Band 174. Heft 552. September 1920

rrofeffor Dr. Luckwig 5tein: INonarchismus unc k Anarchismus.

Der monarchische Absolutismus ist eiu Erzeugnis des kriegerischen Typus des Menschengeschlechts.



In den Kriegen stellt sich das Bedürfnis einer Zentralisierung der Gewalt ein. Ohne Kommando ist keine Schlachtordnung zu erzielen, folglich muß dem Häuptling das Recht eingeräumt werden, über sämtliche

Streitkräfte nach eigenem Gutdünken zu verfügen. Das ist der eklatanteste Bruch mit der ursprünglichen GentilVerfassung. In dem Augenblick, da man den Gesamtwillen der Gens freiwillig und bleibend dem Einzelwitten

des Häuptlings unterordnete und demselben solchergestalt unumschränkte Macht einräumte, war das Schicksal der Gens entschieden, war die Bahn beschritten, die notwendig vom demokratischen Kommunismus zum
monarchischen Absolutismus führte.

Die Macht nämlich ist ein gefährliches, verführerisches Ding. Hat ein Individuum sie einmal an sich gerissen, dann läßt es das berauschend schöne Spielzeug so bald nicht wieder aus der Hand. Aus dem „Ersten unter

Gleichen" entpuppt sich allmählich der Despot. Von dem ersten mit königlicher Gewalt ausgestatteten Häuptling der alten Gens bis zu jener Sitte, „wo ein Burghmann, wenn er den König anredet, sich so glatt wie ein

Flunder auf den Boden hinstreckt und den Staub küssend in dieser Lage verbleibt, bis sein Geschäft mit seinem Herrscher beendet ist", ist nur ein gradueller, kein prinzipieller Abstand. Einmal die individuelle Habgier und

Ländersucht wachgerufen und aufgestachelt, kennt sie keine Grenze» mehr. Zunächst entwickelt sich das individuelle Eigentum des Häuptlings und nachmaligen Königs, der in der Akkumulation des Reichtums ein neues

Machtmittel znr Sicherung seiner Stellung entdeckt, sodann folgt die Beuteverteilung an die Kriegführer, die dem Häuptling den Reichtum
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neiden und deren gefährlichen Neid jener dcidnrch ain besten besänftigen kann, daß er sie an der Beute partizipieren läßt. Jetzt hat also auch schon der höhere Kriegerstand Privateigentum. Das zieht aber immer weitere

Kreise. Der niedere Krieger, das „natürliche Anhängsel aller ritterlichen Macht", die Soldateska, die bei kümmerlichstem Nachdenken zu dem naheliegenden Schluß kommen muß, daß man ohne sie keinen Krieg führen

kann, sieht mit scheelen Augen die Reichtumsanhäufung der oberen Krieger und fordert gleichfalls ihren Anteil, den sie auch nach langem Ringen erhält. Uud so geht es immer weiter. Der Handwerkerstand, der sich bei

dem kriegerischen Typus der Gesellschaft herausbilden muß, da der Krieger weder seine Kleidung, noch seine Kriegsgerätschaften selbst anzufertigen die Zeit sindet, fordert auch seinen Teil. Dazu kommt der Laudmann,

der für den Lebensunterhalt des ganzen Stammes sorgl, und mag ebenfalls nicht leer ausgehen. Gewcrkc, Künste, Handel werden erforderlich, nm die Bedürfnisse der Krieger zu decken. Ein Lchrstand muß sich ausbilden,

da die Krieger nicht mehr für die Erziehung ihrer Kinder selbst sorgen können. Und so differenzieren sich die drei ersten Grnndlagen der Gesellschaft: Priester, Krieger, Händler. Am längsten verharrt noch der Sklave in

dumpfer sozialer Untätigkeit, und das ist sehr begreiflich; denn je härter die Arbeit, desto niedriger die Intelligenz, desto geringer die Auflehnung gegen bestehende Mißstände, die man in Stampfer Resignation als

unabänderlich und unabwendbar ansieht. Es gibt eben emeh im sozialen Gewebe ein niclis iinliZestaque mnIAL, d- h, ein Gefetz der geistigen Trägheit, das auf der Macht der Gewohnheit bcrnln, Bildeten die Sklaven auf

der ciueu Seite deu Reichtum eines Volke«, so waren sie auf der anderen eine eminente Gefahr für dasselbe, da sie bei ihrer numerischen Ueberlegeuheit das ganze Volk hätten zerreiben können, wenn sie zum Bewußtsein

ihrer Macht gekommen wären und Gelegenheit zu einer geschlossenen Organisation gefunden hätten. Beides mußte verhütet werden. Auf der eiueu Seite war der Sklave unentbehrA lieh, weil sich der Bürger das Arbeiten

abgewöhnt hatte uud — wie die moralischen Vorstellungen gleichen Schritt mit der sozialen Evolution z» halten Pflegen — zugleich iu der Arbeit etwas Schändendes sah, eben weil diese von den Sklaven besorgt winde;

ans der anderen Seite war der Sklave das ständige Schreckgespenst, das den Bestand der „Freien" bedrohte.

Um mm zwischen diesen Faktoren ein Gleichgewicht herzustellen, greift die staatliche Organisation mit ihren öffentlichen Gewalten ein. Diese sollen teils die Rechtssphäre der einzelnen Klassen nnd Individuen gege»

die zahlreichen .stollifionen der einander durchkreuzenden Interessen ab grenzeu, teils in cr.ckntiver Weise die Einhaltung der in Religion, Ä»c und Recht festgestellten Normen überwachen und die Widerstrebenden

strafen. Je größer der zu überwachende Grund und Boden ist, je mehr Eigentum sich anhäuft, desto mehr erweitert sich naturgemäß die Aufgabe des Staates, dessen historische Stellung wir ja dahin desiniert haben, daß er

Grund und Boden gegen die Angriffe von außen, Leben und Eigentum aber gegen die vielen kollidierenden Interessen nach innen und anßen zu schlitzen hat. Auf einer gewissen Stufe der Zivilisation angelangt, erwächst

dem Staate die neue Aufgabe, neben den materiellen auch die geistigen und sittlichen Güter des Volkstums zu fördern und zu beschützen. Vermittels des durch das Privateigentum beförderten kriegerischen Typus der

Menschheit reiben sich hunderte von Gentes im Kampfe ums Dasein so lange auf, bis sie endlich durch eine gewaltige Persönlichkeit, einen absoluten Herrscher unterjocht nnd zu einem größeren kompakten Staatsgebildc

zusammengeschmolzen werden. Zuerst setzt der Stadtstaat ein und aus diesem entwickelt sich der Staatenbund, und dieser endlich modisiziert sich allmählich zum Bundesstaat. Ie größer und einheitlicher aber der.Staat

wird, desto mehr verflüchtigt sich der ursprüngliche Kommunismus, sofern die Ockonomie des Staates die Scheidung in verschiedene Staude und zahllose gegeneinander abgestufte Berufe fordert und durchsetzt. Auf den

kürzesten Ausdruck gebracht, heißt dies: Mit fortschreitender Kultur beginnt die Teilung und Dezentralisation der Arbeit, aber die Zentralisation der Gewalt und der Interessen.

Mau wundere sich nicht, daß ich dem absolutistischen Königtum eine hohe kulturhistorische Mission zuerkenne. Es ist nämlich nur gleißender Irrtum, daß die Humanität immer gleichen Schritt mit der Zivilisation halte.

Es gibt Präsvzialc Völkerschaften, wie die Wald-Wcddahs, die gegen jedermann freundlich, offenherzig, ehrlich sind nnd vor allen Dingen niemals Ingen. Leider sind die Wege der Zivilisation fast durchweg inhumau

gewesen; jeder Fußbreit auf der Bahn der staatlichen Integration ist mit Menschenblut gedüngt. Ein Alexander, Cäsar nnd Napoleon haben mittelbar vielleicht mehr Blut vergossen, als alle Galeerensträflinge, Zuchthäusler

und Gefängnisinsassen znsammengenommeu. Und doch reiht man jene Männer ins Pantheon ein und errichtet ihnen Statuen, uud zwar mit einem instinktiven Recht. Denn solche grandiosen Menschenschlächtcr stauen die

Zivilisation mit einem kräftigen Ruck gleich um Jahrhunderte weiter. Lieber auf einmal Massenopfer, die eine plötzliche staatliche Integration herbeiführen, als das schleichende Gift des Pcrpe tiiclleu Guerillakrieges unter

den kleinen Stämmen und Natiönchcu. Tcnu je größer die Staatsgebilde sind, desto mehr müssen sie ihren kriegerischen Tvpus verlieren. Ja, die staatliche Integration hat einen doppelteil kulturlicheil Vorzug: einerseits ist

ein großes, kompaktes Staatsgebilde zu massiv, zu schwerfällig, um leichtfertig einen Krieg vom Zaun zu brechen; andererseits haben wenigstens diejenigen Stämme, die nunmehr zu einer, kompakten Masse vereinigt

sind, voreinander Ruhe. Tic Staatengründungen bildeten den einzigen Ausweg, dem durch Menschen überzahl nahegelegten Bernichtungskampf zu entrinnen, durch Organisation vermochte man den Hunger auch der

„Allzuvielen" zu stillen. So paradox es auch klingen mag, so bleibt es darum nicht weniger wahr, daß die genialen Welteroberer, welche über Berge von Leichen dahinschreiten, durch die von ihnen bewirkte staatliche

Integration den kriegerischen Typus der Gesellschaft immer mehr abschwächen nnd so der wirklichen humanen Zivilisation ungewollt durchgreifender lind wirksamer vorarbeiten, als ein ganzes Heer von sentimentalen

Weichlingen. Der Abfolutismns war ein notwendiger Durchgangspunkt im sozialen Entwicklungsprozeß, weil er das beste Mittel war, die Integration des Staatsgebildes in raschester Weise zu fördern. In der regelrechten

Linie des Evolutionsprozesses bedeutet der absolnte Herrscher für die staatliche Daseinsform der menschlichen Beziehungen das, was für die sexuellen Beziehungen die monogamische Eheform und für die Beziehungen der

Personen zur Sache das Privateigentum, d. h. die offenbare Tendenz nach unausgesetzter Verpersönlichung. Die Tendenz der sozialen Entwicklung des Menschengeschlechts liegt nunmehr klar zu Tage. Durch Wildheit und

Barbarei haben sich die führenden Völker der Erde zur Zivilisation durchgerungen. Ihre Instinkte der Selbsterhaltung, wie der Wildheitszustand sie kannte, haben sie in ihrer Primitiven Gesellschaftsverfassuug, wie die

Gens oder die Horde sie darstellen, in Sitte, Religion, Recht uud Moral ergossen, nach uud nach zu sozialen Imperativen der „Gesellschaft" verdichtet. Und als diese Imperative sich zu locker erwiesen, den Grund und

Boden zu schützen, wurden die Imperative noch fester. Es kam der Staat mit seiner „disziplinierten Zwangsgewalt".

Kann man nach unserer sozialphilosophischen Grundlegung noch Zweifel darüber hegen, in welcher Richtung sich der Prozeß der sozialen Evolution vollziehen wird, so scheint nns ein Zweifel darüber nicht mehr

zulässig, daß eine dieser Richtungen völlig ausgeschlossen ist: ein Zurücklenken in die überwundenen, ausgelebten, teleologisch als unhaltbar erwiesenen früheren sozialen Dafeinsfvrmen. Ienes: Zurück zur

Herrschaftslosigkeit, wie es Anarchisten etwa träumen, ist soziale Fata mvrgana. Es gibt hier nur noch ein Vorwärts, nnter keinen Umständen ein Zurück! Nachdem man einmal den Segen von gesellschaftlichen

Konventionen und staatlichen Regeln erkannt nnd dem Zwange, den alle wie auch gearteten Regeln unvermeidlich in sich schließen, sich allmählich angepaßt hat, wird es keinem Vernünftigen mehr beifallen, das Recht

disziplinierender Regeln zn bestreiten und deren Anfhebung zn fordern. Sowenig man heute von jemand verlangen wird, er solle ungrammatikalisch sprechen, weil die Regeln der Grammatik ihn drücken, ebensowenig

kann man dem Kulturmenschen mit feinem feinfühligen Wesen und seiner zart empsindenden Psyche zumuten, entweder, wie die Anarchisten es wollen, in präsoziale Regellosigkeit oder, wie der utopistische Sozialismus

wollte, in die einfacheren, alles Individuelle erstickenden Lineamente kommunistischer Zustände „znrückzuweichsen". Das hieße vom Mann verlangen, er solle Kind, vom Kind, es solle Embryo, vom Embryo, er solle Zelle

werden.

Man kann es einzelnen Individuen warm nachfühlen, wenn sie in Momenten pessimistischer Verstimmung über das soziale Leid der Gegenwart sich grimmig beklagen, daß sie in einem so reifen Zeitalter höchst

verwickelter sozialer Reglementierungen geboren wurden und damit ihrer Urfreiheit verlustig gegangen sind, statt in jenem von uns geschilderten goldenen Zeitalter der freiheitlichen Gentilverfassung zur Welt gekommen
zu sein. Doch könnte man mit der gleichen Logik die Frage noch weiter zurückschrauben, ob man nämlich nicht besser daran gewesen wäre, im Zustande des UrPlasmas zu verbleiben, oder noch besser mit den

Ekklesiasten IKohelet), gar nicht geboren zu werden. Dergleichen Tiraden können doch niemals die soziale Tatsache aus der Welt schaffen, daß wir da sind und daß wir so sind, wie die immanente soziale Zweckmäßigkeit

uns nun einmal geknetet hat.

Dem Einwände, daß man auch ohne die zahlreichen Reglementierungen, welche die Signatur der Kultur bilden, auskäme, müssen wir folgendes entgegenhalten. Gewiß können viele sich in ihrer Sprache leidlich korrekt

ausdrücken, ohne Grammatik zu kennen, eine Rede halten, ohne Rhetorik zu studieren, einen Gedankengang folgerichtig cutwickeln, ohne formale Logik zu verstehen, eine ante psychologische Beobachtung machen, ohne

die Gefetze der Psychologie anch nur zu ahnen, technische Ersindungen machen, ohne die Gesetze der Mechanik zn kennen, religiös, moralisch und rechtlich handeln, ohne Theologie, Ethik oder Jurisprudenz studiert zu

haben, ein gesundes Kunsturteil fällen, ohne Acsthetik zu treiben, sogar einige Melodien ersinden, ohne Kenntnis vom Wesen des Kontrapnnkts zu besitzen. Wird nun jemand ernstlich den Vorschlag wagen — es sei denn

im Fieberwahn — alle diese Fertigkeiten, Wissenschaften, Künste bewußt zu beseitigen, weil ein einzelner, in völliger Berkennung des Umstandes, daß er schon in diesem Milieu aufgewachsen ist und in seinen

Assoziationsbahnen diese angepaßten Fuuktionen schon vorsindet, sich herausnimmt, auch ohne deren bewußte Aneignung fertig zu werden? Imperative aller Art (Kunstrcgcln, religiöse, inoralischc, rechtliche Vorschriften,

wissenschaftliche Gesetze, konventionelle Verhaltungsmaßregeln :c.) sind unn in strengerer oder milderer Form vom Wesen der Kultnr nicht zn trennen, und je mehr sich diese steigert, umso uuausbleiblichcr hänfen sich

diese Imperative, Bei der scharfen seelischen Zuspitzung des heutigen Individuums, dessen Borfahren noch im Kannibalismus eine selbstverständliche Beziehung von Menschen zueinander sahen, während das heutige

Individuum schon durch eine wegwerfende Aeußerung oder eine beleidigende Geste tödlich getroffen werden kann, ist ein Zurückschrauben jener Imperative auf ein geringeres Maß schlechterdings ausgeschlossen. ,V

>"chr wir uns verpersöulichen, desto unübersehbarer wird die Zahl der Imperative, deren Aufgabe es ist, die Formen und Grenzen der Beziehungen dieser stark ausgeprägten Individualitäten zu regeln. Die Imperative

können geschmeidigt werden, je nachdem das soziale Ethos eine solche Sittigung fordert und durchsetz!. Nur eines vermögen diese Imperative nicht: die Menschennatur in ihrer geschichtlichen Gewordenheit zu

durchbrechen, nm sie in frühere, aber endgültig überwundene Daseinsstnfcn zurückzuwerfeu. „Zum Menschen sagen: ,ändere dich', heißt verlangen, daß alles sich ändert, sogar rückwärts noch . . . keine kleine Tollheit

das!" (Nietzsche.)

krofellor Z)r. Nlax 5chneickewin:

Hugo Lünnes' wirtschaftliche unc k politische Denkweise.

Der Grvßiildustricllc Herr Hugo Stinncs hat in der MorgcnsitzmA vom 1 1 . Juli der Konferenz zn Spaa durch seiu ebenso furchtlos energische« wie sachlich überzeugendes und auch auf der Gegenfeite ihre Wirkung

nicht verfehlendes Auftreten mit feiner Rede über die hochwichtige Frage der Kohlenlieferungen dem dentschen Volke einen der seit Anfang Oktober 1918 seltenen Lichtblicke, ein hoft'uunasvollercs Ansatmen bereitet. Es

wird interessant sein, das Grundsätzliche der ganze» Politischen und wirtschaftlichen Denkweise dieses Mannes, der mit einem Male die dankbare Aufmerksamkeit seines Volkes so mächtig auf sich gelenkt hat, kennen z»

lernen. Dazu bietet in erwünschtester Weise TtG ein bei gedrängter Kürze und schlagender Bestimmtheit überaus inhaltsschwerer „Offener Brief" an den Herausgeber der Monatsschrift „Nord und Süd", Herrn Professor

Ludwig Stein, in dem Sonderheft dieser Zeitschrift vom Herbst 1912, welches dieser unter dem Titel „Krieg oder Frieden? Die deutsch-englische Verständigung" herausgab, indem er ein Anschreiben an 36 führende

Staatsmänner, Gelehrte und Großindustrielle beider Länder richtete, um von diesen je einen Beitrag ihrer Ansichten zu dieser großen Frage zu erbitten und das Furchtbare zu verhüten, das nun doch zwei Iahre später infolge

unvorherzusehender Verwickelungen über die Menschenwelt gekommen ist. Indem ich hiermit auf das angelegentlichste auf dieses bei so veränderter Lage — und gerade infolge von ihr — noch in ungeahnter Weise

aktuelle und lichtschaffende Gedanken der mannigfachsten Art enthaltende Sonderheft hinweise, will ich hier nur noch einen noch kürzeren Auszug des Stinnesschen Offenen Briefes vorführen, der das Wesentliche der

Gesinnung und Urteile des Mannes, der am 1 1. Iuli d. I. das deutsche vaterländische Gefühl so gehoben hat, großenteils mit seinen eigenen Worten wiedergeben soll. Er schrieb also damals:

England und Deutschland sind die beiden Länder, die den weitaus größten Teil der europäischen Ausfuhr stellen und damit der Seeschiffahrt eim sichere Beschäftigungsgrundlage geben. Dem Gewichte nach übertrifft

als Ausfuhrgut die Kohle alle anderen Ausfuhrgüter um ein Vielfaches.

Mit der steigenden Ausbeutung der deutschen Kohlenreviere, die an Ausdehnung und Ergiebigkeit alle anderen Kohlenreviere Europas übertreffen, muß sich das Verhältnis der Ausfuhr allmählich zu gunsten

Deutschlands verschieben.

Die großen sich schnell entwickelnden Industrien Deutschlands haben die Aufgabe, dem starken Zuwachs an Bevölkerung sichere und lohnende Beschäftigung zu verschaffen. Alle diese Industrien sind mehr oder

weniger abhängig von der ungestörten Seeeinfuhr uud -Ausfuhr.

Nach Maßgabe seiner industriellen Entwickelung und feiner zunehmenden Kohlenausfuhr wird Deutschland durch eine Absperrung seiner Zufuhr und Abfuhr verwundbarer, und es muß trachten, einen Versuch der

Absperrung gefährlich zu machen für den, der sie unternimmt.

Das einzige Abwehrmittel ist eine starke Flotte. Beschäftigung und Leben großer Bevölkerungsteile kann ein aufstrebendes Volk wie das deutsche nicht abhängig machen von dem guten Willen und der

Gewissenhaftigkeit eines fremden Volkes.

Die großen industriellen Fortschritte Deutschlands sind erreicht worden durch überaus mühevolle Arbeit, der sich England dank seiner durchweg günstigeren Produktionsbedingungen nicht zu unterziehen brauchte.

Die Industrien beider Länder stehen auf der ganzen Welt im Wettbewerb, und naturgemäß fühlt sich die in ihrem alten reichen Besitzstande angegriffene englische Industrie beschwert durch die allenthalben eindringende

deutsche Industrie. Andererseits sind die beiden Länder gegenseitig die besten und, wie oft anerkannt wird, die angenehmsten Kunden,

Natürliche EntWickelungen, wie eine solche, zu der Deutschland durch seine stark zunehmende durchweg arbeitsame Bevölkerung gezwungen ist, lassen sich nicht mit Gewalt beseitigen, auf längere Zeit selbst nicht



durch einen unglücklichen Krieg. Der für beide Teile vorteilhafte Ausgleich kann nur in der friedlichen Verständigung gefunden werden.

Nach langen wirtschaftlichen Konkurrenzkämpfen hat sich in Deutschland in steigendem Maße die Industrie zusammengetan zur gemeinsamen Arbeit im In- und Ausland. Warum Aoll es nicht möglich sein, die englische

und deutsche Industrie demnächst ebenso zu gemeinsamer nutzbringender Arbeit zusammenzuschließen?

Der aus einem gut organisierten industriellen Zusammenschluß sich ergebende unendliche Vorteil für beide Länder, die heute vielfach ihre Naturschätze und die Produkte ihres Fleißes in sinnloser Konkurrenz an fremde

Völker verschleudern, wird auf die Dauer nicht mißachtet werden können.

Wenn erst die Intelligenz beider Länder es als ihre Hauptaufgabe erkennt, die übrige Welt ihrem Gewerbsfleiße zahlungspflichtig zu machen, dann entsteht ein unvergleichlich besserer Zustand als etwa nach einem

Kriege, der auch den Sieger über die Maßen schwächen und Mächten zum Weltübergewicht verhelfen würde, die dieses Ubergewicht sicherlich in gleichem Maße zum Nachteil der Bevölkerung Englands und Deutschland»

gebrauchen würden.

Dies alles war nun gewiß ein die Grundzüge der deutsch-englischen Frage festlegendes, überwältigend einleuchtendes Programm eines Privatpolitikers in einer Zeit vor dem Weltkriege, wo, auch nach dem Zeugnisse der

allergewichtigsten Stimmen des Sonderheftes, die friedliche Lösung dieser Frage in ein besonders hoffnungsfrohes Stadium gekommen zu sein schien. letzt könnte uns ein unnennbares Weh ergreifen, wie das sv ganz

anders als in diesem Sinne echt menschlicher Vernunft und Hochgesinnung gekommen ist, für deren Aufnahme unser Zeitalter, dem doch so viele herrliche und über die Gesichtskreise national-egoistischer

Klugheitsberechnungen weit erhabene Genien der
,
großen Kulturvölker die Schätze ihrer Gedanken über die beste Gestaltung der menschlichen Dinge hinterlassen hatten, hätte reif gewesen sein können. Denn die

allergrößten Gedanken sind eigentlich immer auch einfache, die in jeden wohlveranlagtcn Menschensinn eingehen.

Aber auch jetzt noch könnten die goldenen Wünsche, die Herr Hugo Stinnes vor 8 Iahren über ein sinnvolles Zusammengehen der größten führenden Nationen hegte, auf den besten der noch möglichen Wege, unser

Volk, aber auch die ganze Menschenwelt, aus dem ungeheueren Unglück, welches das ungeahnte Erbe des nicht von Deutschland, dem Lande des in Summa noch idealsten Geistes, gewonnenen Weltkrieges geworden ist,

emporzuführen, erleuchtend hinweisen. Deutschland hatte im Vertrauen auf den ihm vor Augen geführten, jetzt müssen wir sagen: vorgespiegelten Gedanken des zukünftigen Völkerbundes von gleich zu gleich und vom
solidarischen Gefühl der Völker für einander und einer glanzvollen Harmonie im Zusammenklange ihrer selbständigen und eigenartigen nationalen Stimmen den Waffenstillstand geschlossen, aus dem dann aber durch das

Ubergewicht der paar leitenden Gewaltnaturen diese Spottgeburt von Dreck und Feuer, dieses der Kultur des zwanzigsten Iahrhunderts aufs schnödeste unwürdige Monstrum des Versailler Friedens geworden ist. Alle

guten Geister innerhalb der beteiligten und der draußen stehenden kleinen, aber eben deshalb vom Machtrausch weniger umnebelten Völker — aber auch unter den ersteren gibt es namhafte gute Geister die Fülle — sollten

die oft als die allerhöchste gepriesene Macht der Idee einsetzen, um die Stimmung der Mehrheiten der Völker zum Einbiegen in die Gefolgschaft des Fahnenrufes eines echten, gerechten Völkerbundes hineinzuzwingen.

Wirklich gerechte Bedingungen eines nun einmal guterletzt verlorenen Krieges ist Deutschland ja immer bereit nach besten Kräften zu erfüllen. Erst nach solchen könnten alle Völker mit gutem Gewissen aus diesem

Zusammenbruch aller vernünftigen menschlichen Gemeinschaft aufatmen.

Dr. Iii. 3tein:

Der Wahlkampf ist vorüber,' die Ziele, um die es ging, sind geblieben. Wir haben zwar keine sozialistische Negierung, aber wir haben im ersten deutschen Reichstage einhundertzuieiundneunzig Sozialdemokraten, die

zwei kommunistischen Sitze eingerechnet. Und in der breiten Masse dieser fast elf Millionen Wähler leben, aller gegenteiligen Versicherungen der alten sozialdemokratischen Partei ungeachtet, die Schlagworte, an denen

sich das Volk berauscht, und deren gefährlichstes die „Diktatur des Proletariats" ist, seitdem dieses Schlagwort aus dem Schattendasein eines theoretischen Prinzips, das es in der literarischen Waffenkammer der modernen

Arbeiterbewegung führte, zu einer brennenden Tagesforderung erhoben wurde.

Es ist schlechterdings erstaunlich, daß so viele besonnene und ruhige Handarbeiter, die sich ja durchweg zum Proletariat rechnen, so kurzsichtig sind, an die Möglichkeit einer Verwirklichung eines solchen Phantoms zu

glauben, daß denkende Führer allen Ernstes der Meinung sind, es sei möglich, durch soziale Umwälzung die Lösung der sozialen Frage sofort herbeizuführen, um die sich doch schon wirkliche Geistesgrößen so oft

vergeblich bemühten. Denn die Brennpunkte der sozialistischen Arbeiterbewegung stehen mit dem Anstreben der Diktatur des Proletariats sowohl als mit dem Wesen des Staates selbst in schreiendem Widerspruch. Der

Staat als Träger der öffentlichen Gewalt ist ein ewig in der Entwicklung stehendes Gebilde. Der Staat soll Allgemeinwillen und Einzelwillen, die in jedem Gemeinschaftsleben, selbst im kleinsten Verein, einander

widerstreben, überbrücken. Das ist natürlich unmöglich, wenn im Staat eine einzige Bevölkerungstiasse der alleinige Träger der öffentlichen Gewalt ist und auch noch die politische Herrschaft über alle anderen Massen

ausübt. Davon war auch in den Forderungen der sozialistischen Arbeiterbewegung nicht die Rede. Diese hielten sich vielmehr durchaus im angemessenen Nahmen: die Befreiung der Arbeiterklasse, der sogenannten

Emanzipation des vierten Standes, der Aufhebung der Klassengegensätze, vor allem der wirtschaftlichen Gleichstellung der arbeitenden und besitzenden Klassen und der Beseitigung des Unsozialen in der kapitalistischen

Wirtschaftsordnung

.

Aber den Arbeitern wird heute eingeredet, daß es vor der Revolution eine „herrschende" Klasse gegeben habe. Es wird ihnen bewußt verschwiegen, daß die Arbeiterklasse sich sowohl durch das allgemeine gleiche

Wahlrecht als auch durch ihre Organisationen in hervorragendem Maße im Rahmen des Staatsganzen Geltung zu verschaffen gewußt hat, daß also von einer anderen „herrschenden" Klasse nicht die Rede sein konnte.

Wenn aber die Arbeiterschaft Beseitigung der Klassengegensätze, wie billig, fordert, wie verträgt sich diese Forderung mit der „Diktatur des Proletariats"? Heißt das nicht aus angeblich Unterdrückten die Unterdrücker

machen, heißt das nicht die anderen Gruppen unterjochen und nur die Arbeiter befreien? So beginnt die sozialistische Arbeiterklasse die Aufhebung der Klassen mit der Schaffung einer neuen rechtlosen Klasse des

Bürgertums, d. h. aller derjenigen, die nicht Handarbeiter sind. So beraubt die Arbeiterklasse jetzt programmäßig ganze Gesellschaftsschichten, insbesondere die Kopfarbeiter, jeder Existenzmöglichkeit und geht damit viel

weiter als frühere Machthaber jemals gewagt haben. Dabei fordert sie von eben diesen Klassen das Vertrauen zu ihrer immer und iminer wiederholten, Zusicherung, die Diktatur des Proletariats solle nur ein zeitweiliger

Zustand sein, bis alle Schichten proletarisiert, soll wohl heißen jedes Strebens und jedes Verantwortungsgefühls entkleidet seien. Als ob eine zur Macht gelangte Klasse sich jemals freiwillig der errungenen Macht entäußert

hätte!

Nein, mit Sozialismus, mit staatlichem Gemeinschaftsleben, in dem alle Erroerbsgruppen sich gleichberechtigt gegenüberstehen, hat der Gedanke „Diktatur des Proletariats" nichts zu tun. Er ist nicht sozialistisch,

fondern antisozialistisch, denn er schafft neue Sklaven; er macht, wie sich jüngst ein Politiker ausdrückte, aus der Sache der Menschheit eine Sache der Lohnarbeiter, er schafft keinen Sozialismus, sondern einen

Kapitalismus der Arbeiter. Das ist das Ziel und nicht die Befreiung der Menschheit, wie sie als angeblich geschichtliche Mission des Proletariats den Arbeitern vorgegaukelt wird.

Man sollte meinen, daß die Herrschaft der Straße, ein Gedanke, der kein Erzeugnis des deutschen Volksgeistes ist, sondern der uns aus Rußland zugeführt wurde, auch den anständigen Arbeiter mit Abscheu erfüllen

muß, wenn er sich des Treibens der Arbeiter- und Soldatenräte erinnert, als sie sich der Regierung bemächtigten und mit Hilfe der Roten Garde und der Matrosen eine Willkürherrschaft einrichteten, wie sie widerwärtiger

kaum der französische Konvent von 1793 in der „Großen französischen Revolution" geübt hatte. Diktatur des Proletariats, Räterepublik ist aber nur eine wohlklingende Umschreibung des Zustandes der Herrschaft der

Straße, der von dem unabhängigen Abgeordneten Koenen-Halle in der Nationalversammlung am 1 1 . August 1919 angekündigten „großen Umwälzung", für welche die Arbeiterräte die Plattform sein sollten.



Die Diktatur des Proletariats kann die großen sozialen Aufgaben des Jahrhunderts nicht lösen. Diese heißen Erweiterung der Menschenrechte und Hebung der Volksmassen, geistig und sittlich. Sie können nur erfüllt

werden, wenn alle Kräfte im Staate, der sich zunächst andern Staaten gegenüber behaupten muß, gemeinsam gleichberechtigt wirksam werden.

Keinholck corena:

Österreichs Mchluö-geutschlancks öinheit.

Über dem neuen Deutschland, das vor Jahresfrist seine Prägung erhielt, leuchtet nicht mehr die Kaiserkrone. Keine Fürsten und Diplomaten, sondern die gewählten Vertreter schlichter Bürger, Arbeiter und Bauern haben

die schwarz-rot-goldene Fahne über dem Reiche gehißt. Unter den rauschenden Fanfaren des Sieges hatte 1871 der Deutsche zu einem jahrelang vorbereiteten und nun mit Blut gekitteten Werke den Schlußstein gesetzt.

1919 galt es, in dem Meer von Blut und Tränen einen Stützpunkt zu finden und zu sichern, damit sich um ihn her wieder alles sammle, was noch an Werten den chartischen Umsturz überdauert hatte. Wohl betont

mißtrauische und mißgünstige Beurteilung gern den ursächlichen und persönlichen Zusammenhang zwischen Zusammenbruch, Revolution und Weimarer Verfassungsarbeit. Aber bedeutete der Weg vom spartakistisch

verseuchten Spreebabel ins thüringische Musenstädtchen zum Herzen Deutschlands nicht schon Umkehr auf der Bahn des Unheils, kein schwächliches Rückzugsgefecht, doch Selbstbesinnung und Rettung vor dem
Abgrund? Soll es wirklich für den jungen Freistaat ein Makel sein, wenn er in der größten Demütigung des Volkes den Anspruch auf dessen Selbstbestimmung und -Verantwortung erhebt und wenn er, noch vom Fluche der

Niederlage behaftet, kühn die Flügel in die Zukunft reckt und die deutsche Einheit zu seinem Leitstern macht? Die neue Verfassung, ein Kind der Not, wird sich kaum alle Sympathien erhalten, destoweniger kommen wir

um die Frage herum, ob diesmal die Aufgabe überhaupt richtig gestellt wurde, ob die erhobenen Forderungen tatsächlich Erfüllung heischen, ob der hier gefundene Zusammenhang zwischen Staatsform und Staatsgedanken

berechtigt und unentbehrlich ist? Unser Bekenntnis zu Alldeutschland bliebe bloßes Lippengebet, wenn wir uns nicht rückhaltlos über seinen praktischen Jnhalt klar zu werden suchten. Die nationale Sache steht zu hoch,

als daß ihr mit Schlagworten gedient wäre (einmal haben wir uns schon damit enttäuscht) — folgerichtiges Denken wird ihr besser frommen.

Wir Deutschösterreicher werden gerade in diesem Belangen hellsichtiger sein als die Brüder im Reiche! Durch fremden Machtspruch und eigene Unentschlossenheit noch vom Vaterhause ausgeschlossen bewahrten wir

den Vorteil des Abstandes, ohne die warme Liebe des Beteiligten missen zu lassen. Bei der Gestaltung des Einzelnen mitzusprechen, ist uns versagt und vorläusig auch überflüssig — was uns aber die Hauptsache sein muß,

ist auch fürs Ganze entscheidend. Sind dem neuen Deutschland die Voraussetzungen mitgegeben, die über kurz oder lang trotz allem unsern Anschluß herbeiführen werden, dann ist auch feine nationale Sendung erwiesen

und das Aufgeben des bismarckschen Reichsgedankens gerechtfertigt. Was „national" ist, kann ja als eine Steigerung von Lebenswerten durch gesellschaftliches Zusammenwirken über Generationen nie begrifflich

festgelegt, sondern nur historisch entwickelt werden. Daher darf auch die Erörterung einer völkischen Lebensfrage nicht auf den Maßstab verzichten, den ihr der Verlauf der deutschen Geschichte an die Hand gibt.

Drei Gewalten sind nacheinander für die politische Gliederung unsres Volkes bestimmend geworden, wobei die frühere immer noch auch in der späteren nachwirkt. Das Reich der sächsisch-ottonischen, fränkisch-

salischen, schwäbisch-staufischen Könige und Kaiser war ein Bund der Stämme. Bei wenig ausgebildeter innerer Regierungsgewalt genügte ein oberster Lehens- und Gerichtsherr, der starker Vertreter der Reichspolitik

nach außen war. Erschütternde Krisen im Reiche fehlten nicht. Der christliche Imperialismus erneuerte und bekundete doch wieder den Zusammenhalt der widerstrebenden Reichsglieder. Der Jtaliener sprach von Tedeschi,

während der Franzose nur von Allemands wußte. Erst als nach Abschluß des großen Siedlungswerkes im Osten „die Neustämme" Träger der Entwicklung wurden, trat die Auflösung der Stammesgebiete in „Territorien"

ein, die im Jnnern geschlossener, die große gemeinsame Zielrichtung vermissen ließen und zwischen deren wichtigsten Vertretern die vom Papst unabhängig gewordene Kaiserkrone hin- und herwanderte. Nach dem
Zurücktreten von Wittelsbach-Bayern und Aussterben von Luxemburg-Böhmen behauptete das Haus Habsburg-Österreich das Feld, um die Gunst des Schicksals wenigstens zum Ausbau einer vielsprachigen Südost-

Großmacht zu nutzen. Diese hat sich freilich erst entschieden auf der politischen Karte abgehoben, als ein neues Ferment in die Entwicklung eindrang: Reformation und Gegenreformation, Glaubensspaltung und

Verbindung durch den Glauben! Die Territorien bildeten sich nun zu souveränen Mächten um, und während West- und Mitteldeutschland zersplitterten, schienen in den Antipoden Österreich und BrandenburgPreußen sich

auch die Stammes- und Glaubensunterschiede zwischen Nord und Süd zu verkörpern. Das alte Reich war abgetan! Stamm, Landschaft und Glaube haben dann endlich zusammengewirkt, um neue Geschlechter

heraufzuführen, die über allem Trennenden des gemeinsamen Volkstums sich bewußt wurden, aber naturgemäß in ihrem politischen Denken an die beiden Monarchien als bereits vorhandene Mächte anknüpften. Die Fehde

zwischen Prussianismus und Auftrophilismus, zwischen Groß- und Kleindeutschen hätte die deutsche „Einheit" einleiten sollen ....

Die historische Sendung des preußischen Königtums ist es gewesen, um sich als Kern von ganz bestimmtem volklichen, territorialen, low fessionellen und politischen Charakter in immer weiteren Kreisen mit

entsprechend abgestuftem Einfluß den Großteil aller deutschen Bildungen anzuordnen. Solange es in Mitteleuropa zwei politische Pole gab, welche die dazwischen liegenden Felder anzogen und abstießen, ist die deutsche

Einheit nur mit wesentlicher Einschränkung zu erreichen gewesen. Dies erkannte gegenüber den Ideologen der Paulskirche „der Zwietracht eiserner Bezwinger" ganz richtig, indem er preußisch-deutsche Zweieinigkeit auf

der einen, das deutsch-österreichische Dauerbündnis auf der anderen Seite anstrebte, ausdrücklich aber gegenseitige Einmischung in die inneren Angelegenheiten ablehnte. Dieses glücklich erreichte Werk zeigt

unvergeßliche Größe an sich: es erzog die Reichsdeutschen zur Staatsnation und bewahrte die Österreicher vor einer gegen Deutschland gerichteten Donaukonföderation. Das Verhängnis jedoch, das diese Schöpfung in sich

barg, hat erst der Weltkrieg heraufbeschworen! Je mehr durch den Bundesstaat das allgemeine Aufstreben von Deutschlands Industrie und Landwirtschaft, Größe und Freizügigkeit von Handel und Verkehr,

Vereinheitlichung des konfessionellen, Organisations- und Parteiwesens gefördert war — umso überflüssiger wurden „die dynastischen Bindemittel", sichtbarer der Widerspruch zwischen dem konservativen preußischen

Landtag und dem demokratischen Reichstag, schwieriger die Stellung des von Kaiser und König ernannten, an den fürstlichen Bundesrat gehaltenen Reichskanzlers gegenüber der steigenden Bedeutung der

Volksvertretung. Da wurde der Hohenzollernstaat in den Todeskampf des Reiches verstrickt, dessen Fortbestand die Abtrennung von zehn Millionen Deutschen für unabsehbare Zeit verbürgt hatte! Wie ein unaufhaltsamer

Bergstrom brach nach dem Durchstoß der Front im Oktober 1918 die Katastrophe über Mitteleuropa herein. Das Morsche und Faule ist hinweggespült worden, aber die freigewordene Bahn hat sich gleich wieder mit neuen

Hindernissen bedeckt. „Österreichs Anschluß — Deutschlands Einheit!" Jm Kampf gegen Napoleon träumte der Deutsche zum erstenmal davon, im Revolutionsjahr wurde das Ziel ins Auge gefaßt. Einen Weg, der nur

näher führte, hat er 1870 betreten, jetzt heißt es, den neueröffneten rücksichtslos zu Ende gehen . . .

Dieser tatsächliche Zusammenhang der Geschehnisse wirkte bisher mit solcher Skaturgewalt, daß wir uns mehr mitreißen als überzeugen, eher die zwingende Notwendigkeit als die klare Einsicht gelten ließen und daher

in jedem Falle seit dem Herbst 1918, wo wir meist geschoben wurden, einfach nichts mit uns anzufangen wußten. Wir haben kraft einhelligen Beschlusses der Nationalversammlung — die ihren Namen wohl nur dem
französischen Vorbild verdankt A eine Republik, die vielen dennoch mehr ein Kind des Zufalls denn der Selbstbestimmung scheint, und wir haben unzählige Anschlußkundgebungen hinter uns, die für das Ausland doch nur

„Redereien" sind. Mit den Dynastien ist eben wohl das formale Hindernis, das scheinbar unübersteigliche hinweggefallen, doch die persönliche Entschlußkraft ist uns noch nicht gekommen, reicher Gewinn nicht

eingeheimst. Jm deutschen Freistaat ist kein Vorrecht des einen Stammes vor dem andern denkbar, jede Landschaft wird als Teil des ganzen Vaterlandes geschätzt und das eine Glaubensbekenntnis ist nicht berechtigt vor

den andern und für politische Vorherrschaft ist kein Platz in einem Reiche, dem jeder gleich verpflichtet ist. Stamm, Landschaft und Glauben, die so oft das deutsche Volk veruneinigt, können sich restlos einer

Staatsauffassung einordnen, die ihrer Eigenart ohne blinden Zentralismus Rechnung trägt und in der Gesamtheit nicht einen einzelnen Machtwillen, sondern das Staatsbewußtsein der Nation verkörpert. Heute gibt es keinen

Gliedstaat ohne eigene Regierung, doch nur für das Reich ein Staatsoberhaupt — in der Berliner Staatsregierung aber ist gegenwärtig ein protestantischer Hesse Reichspräsident und ein katholischer Badenser Kanzler . . .

Aber leider tritt auch diesmal die Schattenseite des Geschichtsbildes sinnfälliger hervor als die erfreuliche: der turmhohe überschnelle Aufbau des deutschen Wirtschaftslebens vereinheitlichte die Zielstetigkeit der Nation,

riß aber klaffende Klassengegensätze in ihr Gefüge. Was sich in der Breite als Einheit endlich darstellt, dem droht nun aus der Tiefe Gefahr! Die Wucht des sozialen Kampfes führt zum Hereinziehen des zersetzenden

Jnternationalen einerseits und zum Versuch einer Monopolisierung des nationalen Bekenntnisses anderseits. So wenig es nun ausreicht für die Republik zu reden, um dabei ihre innere Geschlossenheit zu bedrohen, so

kurzsichtig ist es, über der Not der gegenwärtigen Weltkrise die Schatten der Vergangenheit heraufzubeschwören, deren Wiederkunft doch nur ein Herabsinken auf frühere Stufen der deutschen Entwicklung wäre.

Fruchtbare, allgemeine Zukunftsarbeit ist nur im Sinne des deutschen Freistaates möglich, der heute in der Form vorhanden, erst durch entsagungsvolle Arbeit Lebensgehalt gewinnen wird. Nicht der Verewigung der ersten

wirklichen Gesamtstaatsverfassung Deutschlands,
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die zugleich auch eine republikanische sein mußte, wird hier das Wort geredet, sondern ihrer befriedigenden Ausgestaltung und Sicherung, in die auch der tatsächliche Anschluß Österreichs inbegriffen ist. Dafür ist jeder

Politiker und jede politische Partei im Reiche verantwortlich und auch wir müssen dafür bürgen! Ein Volk, ein Land, ein Staat!

Tausend Iahre nach der Erhebung Heinrichs des Voglers zum deutschen König hat sich wieder das Tor zu Alldeutschland geöffnet! Ob der Alte im Sachfenwalde das geahnt haben mag, als er einmal niederschrieb, er

würde schonungslos seine dynastische Mannestreue und persönliche Vorliebe vernichten, wenn es um Deutschlands Heil gehe? Wir brauchen keine Seher mehr, die Zeit der Erfüllung ist da, aber die Männer der Tat fehlen

einem Geschlecht, das über der kleinlichen, drängenden Sorge die befreiende Entschlossenheit fürs Ganze vermissen läßt. Die Frucht ist reif, aber die Ernte steht noch aus.

llr. Hans Vellenberges:

ilie Nrbeiterlllalle unll sie bürgerliche 5taattauMllung.

Es ist eine merkwürdige Eigenschaft des Menschen, daß er das Alltägliche solange nicht beachtet, bis es ihm eines Tages entzogen wird. Deshalb ist es nicht verwunderlich, daß die wenigsten Staatsbürger eine klare

Vorstellung von der bürgerlichen Freiheit der individualistischen Staatsordnung haben, die sie genießen. Sie würden ihrer wahrscheinlich erst dann gewahr werden, wenn an die Stelle der individualistischen die

sozialistische Gesellschaftsordnung träte. Der politische Kampf war in der Hauptsache um irgendwelche Tagesfragen und zwar ausschließlich in der Front: Sozialistische Klassen gegen das sogenannte Bürgertum. Der

Bürgerliche tritt meistens in der Defensive auf und erscheint als ein Verteidiger der gegenwärtigen Zustände, die dem Proletarier eben als ungerecht und unerträglich erscheinen. Auf diese Weise zeigt sich immer nur die

negative Seite der bürgerlichen Welt und die wirklich positiven Ideen der bürgerlichen Staatsauffassung kommen nicht zur Sprache, sodaß auch der politisch Interessierte, ganz gleichgültig, ob Bürgerlicher oder Proletarier,

bei der Stellungnahme in dem Kampfe um den bürgerlichen oder sozialistischen Staat sich fast nur vom Gefühl leiten läßt.

Angesichts dieser Sachlage ist es nicht verwunderlich, daß die Werbung der Bürgerlichen um die Stimme des Arbeiters nur sehr bescheidene Erfolge haben kann. Es ist kein Zweifel, daß in dem Kampfe beider

Auffassungen der Sozialismus der stärkere Teil ist. Wie das Meer Streifen für Streifen fruchtbaren Landes wegspült, wenn der Mensch müßig zuschaut, so nagt der Sozialismus an der bürgerlichen Welt und weite Kreise

des Bürgertums sehen diesem Schauspiel wie einer unabwendbaren Fügung des Schicksals zu. Als wenn das Versinken der bürgerlichen Welt im sozialistischen Gedankenmeer geschichtliche Notwendigkeit wäre! Viele

sprechen es nicht aus, aber glauben im Stillen daran. Sind nun die einen schon ungeeignet zum Abwehrkampf, weil sie keine klare Vorstellung haben von dem, was sie zu verteidigen hätten, so diese deshalb, weil sie nicht

den starken Glauben an ihre eigene Sache haben. Dieser Umstand erklärt die Tatsache, dag der Bürgerliche bei der öffentlichen Debatte leicht als der Hilflosere erscheint. Er hat sein politisches Ideal zwar mit im Gefühl,

aber nicht genügend verstandesmäßig erfaßt.

Und trotzdem wundert er sich, daß der Arbeiter trotz aller bürgerlichen Mahnungen zur Einsicht sich von den bürgerlichen Idealen abwendet und ihm sogar mit ausgesprochenem Haß begegnet. Er übersieht hierbei

vollkommen, daß er vom Arbeiter geradezu Unmögliches verlangt, denn kein Mensch kann eine Gesellschaftsordnung begehrenswert finden, an deren bester Auswirkung er keinen Anteil hat. Und das ist bei dem Arbeiter

der Fall. Dem Bürgerlichen aber fehlt hierfür das Verständnis, weil er, wie gesagt, sich selbst über die Kräfte, die seine Gesellschaftsordnung tragen, nicht genügend klar ist und es ihm sehr schwer fällt, sich in die Lage des

Arbeiters wirklich hinein zu denken.

Was ist nämlich die wertvollste Grundlage der bürgerlichen Ordnung? Es ist dies nicht leicht auf eine kurze Formel zu bringen' vielleicht kann man aber sagen, es ist die freie Entfaltung und Auswirkung der in einem

gesunden Familienleben wurzelnden Persönlichkeit. Nicht mit Unrecht hat man gesagt: Die Familie ist die Zelle des Staatsorganismus. Aus dem Familienleben zieht der bürgerliche Mensch die sittlichen Kräfte, die ihn zur

Persönlichkeit werden lassen. Staat und Recht sind auf den Schutz des Familienverbandes und die Wirtschaftsordnung daraufhin eingestellt, daß die Früchte der sich auswirkenden Persönlichkeit der Familie wieder

zufallen. Jndem der bürgerliche Arbeiter sich frei betätigt, stärkt er wieder den Boden, auf dem er steht, nämlich seine Familie. Das ist das Normale, und damit ist eine gesunde Stabilität der Verhältnisse hergestellt. Der

Bürgerliche ist Persönlichkeit, heißt, er ist nicht Herden-, nicht Massenmensch. Er trägt das Pflichtgefühl der wirtschaftlichen Selbstverantwortlichkeit, das Bewußtsein eines individuellen Wertes und das Streben zur

Betätigung seiner besten Kräfte in der Brust. Sein höchstes Glück besteht im unbevormundeten Schaffen.

Kann der industrielle Arbeiter hierfür Verständnis haben? Die Antwort muß lauten: nein. Der Masse der Arbeiter fehlt oder fehlte, wie man heute wohl besser sagen muß, erstens ein gesichertes Familienleben, zweitens

eine Betätigung, die seine besten individuellen Werte weckte, wachsen und ihn zu dem beglückenden Gefühl der schöpferischen Persönlichkeit kommen ließ oder ihm mindestens innere Befriedigung mit feiner Arbeit

schenkte. Das bürgerliche Leben erhält seinen Sinn und Inhalt durch das Streben, vorwärts zu kommen, mag dieses nun wirtschaftlicher oder geistiger Art sein. Man kann geradezu darin das Kriterium der sozialen

Wesensbestimmung sehen, ob ein Mensch etwas von seinem persönlichen Leben zu erhoffen hat oder nichts. Nur der in Bezug auf feine soziale Stellung Hoffnungslose ist Proletarier, während der Hoffnungsfreudige in

der Regel der bürgerlichen Weltanschauung huldigt. Man nehme einem Bürgerlichen die Aussicht und Möglichkeit des Vorwartskommens und er fällt aus der bürgerlichen Welt heraus und dem proletarischen Denken

anheim. Genau so kann man umgekehrt sagen. Man gebe dem proletarischen Arbeiter die Möglichkeit des materiellen oder ideellen Fortschritts und er denkt bürgerlich. Man gebe dem Arbeiter ein Ziel, das ihm

erstrebenswert erscheint, man gebe ihm Anteil an den Segnungen der bürgerlichen Kultur und er wird ihr Freund werden. Die Erfahrung des täglichen Lebens bestätigt dies an all denen, die sich durch günstige Umstände

gestützt aus dem Proletarierdasein empor arbeiten konnten. Man wird einwenden, der deutsche Arbeiter könne sich nicht beklagen, es sei Außerordentliches für ihn getan worden, seine Lage habe sich verbessert' das ist

richtig, aber das Wesentliche hat man ihm doch nicht gegeben. Man hat seinem Streben, das in jedem Menschen liegt, kein Ziel gewiesen. Sein Leben ist kein Aufstieg, sondern nur zu oft sogar ein Abstieg auf der sozialen

Stufenleiter. Er arbeitet Tag für Tag, aber er sieht keinen persönlichen, geistigen oder materiellen Gewinn dabei herausspringen. Man stelle sich vor, der bürgerliche Mensch habe mit 20 Iahren den Höhepunkt seines

Lebens erreicht, er würde mit 40 Iahren, wie dies vor dem Kriege bei dem Arbeiter der Fall gewesen ist, brot- und stellenlos, weil seine Kräfte bereits verzehrt sind. Hinzu kommt, daß sein Familienleben durch die

notgezwungene Fabrikarbeit der Ehefrau zerrissen wird. Der Wohlsituierte empfindet es heute bereits als peinliche Beeinträchtigung des Familienlebens, wenn die Hausfrau ohne Dienstboten wirtschaften muß. Wie stark

muß da erst die Beeinträchtigung des Familienlebens sein, wenn die Proletarierfrau neben der alleinigen Versorgung des Hauswesens und der Kinder auch noch auf Arbeit ausgehen muß, wie das in weitgehendstem Maße



der Fall war. Man muß von den menschlichsten Dingen sprechen, um die Grundstimmung zu verstehen, die die Aufnahme der sozialistischen Erlösungsideen ermöglichte. Grade die kleinen Erlebnisse des Alltags sind von

größtem Einfluß auf die Gesamtstimmung, und Politik ist zum größten Teil Stimmungssache.

Neben die unbefriedigenden häuslichen Verhältnisse treten die ebenso wenig erfreulichen Verhältnisse in der Fabrik. Der Arbeiter steht heute an seiner Maschine und wird in fünf, in zehn Jahren an derselben Maschine

mit demselben Stundenlohn tätig sein. Er wehrt sich gegen diese Ziellosigkeit des Lebens durch häufigen Wechsel der Arbeitsstätte. Aber das ist doch nur ein schlechter Ersatz. Die wesentlichen Werte fehlen dem Arbeiter.

Es fehlt ihm die Sicherheit der Existenz, die Behaglichkeit des Familienlebens, die eine sorgfältige Erziehung der Kinder ermöglicht, auf der anderen Seite eine Berufstätigkeit, die an sich befriedigt oder indirekt

befriedigen könnte, indem sie zur Verbesserung der materiellen Lage des Arbeiters beiträgt. Der Proletarier ist pessimistisch, der Bürgerliche optimistisch in Bezug auf seine persönliche Lage. Die proletarische Gefühlswelt

ist im Grunde genommen auf LebensVerbitterung, die bürgerliche auf Lebensfreude eingestellt. Nur weil der industrielle Arbeiter keine individuelle Elücksmöglichkeit sah, deshalb suchte er Halt bei der Masse, und mit

dem Fanatismus des vom Leben Benachteiligten glaubt er an die Verwirklichung des sozialistischen Zukunftsstaates, an das Kommen einer besseren Welt.

Muß das sein? Gibt es keinen Weg, der dem Arbeiter wieder zum Glauben an den persönlichen Wert der Menschen, an die Kraft der Einzclpersönlichkeit zurückführt? Die Werte, die der Bürgerliche hochhält, sind auch

für den Arbeiter Werte, wenn er erst einmal Gelegenheit hat, sie am eigenen Leibe zu empfinden. Es gibt keinen anderen Weg, den Proletarier vom Boden der staatszersetzenden Opposition zum Bürgertum und zur

bürgerlichen Kultur wegzuführen, als den der Verbürgerlichung des proletarischen Daseins. Es'ist ja gar nichts Unmenschliches, was der Arbeiter verlangt, im Gegenteil, er will im tiefsten Herzensgrunde ja nur Mensch

sein wie die anderen auch und seine besten menschlichen Kräfte regen. Deshalb ist in der Theorie die soziale Frage sehr einfach gelöst. Man gebe dem Arbeiter vollen Anteil an der bürgerlichen Kultur, man verbürgerliche

sein Dasein, d. h. man gebe seinem Dasein die Werte, die das bürgerliche Leben lebenswert machen, und er wird samtliche Marx'schen Dogmen beiseite legen und Mensch sein unter Menschen, Staatsbürger unter

Staatsbürgern. Jn der Praxis dagegen liegen die Verhältnisse nicht so einfach, denn sonst würden wir uns nicht mehr im heftigsten Klassenkampf befinden. Es ist aber zu beachten, was sehr oft übersehen wird, daß die Höhe

des Einkommens nicht allein entscheidend ist, daß der Proletarier sich vom Bürgerlichen nicht in erster Linie durch die Höhe des Einkommens, auch nicht etwa durch die Höhe der Allgemeinbildung unterscheidet, sondern

durch die Art seiner Existenz. Es gibt unter den Bürgerlichen viele, die bescheidener leben wie sogenannte Proletarier, und es gibt gerade heute viele Proletarier, die mehr verdienen als mancher Bürgerliche. Es kommt
nicht darauf an, die soziale Stufenleiter überhaupt abzuschaffen' davon kann gar keine Rede sein, weil eine soziale Abstufung einfach der verschiedenen menschlichen Veranlagung entspricht. Es kann sich höchstens darum

handeln, die Gegensätze zu mildern. Die Hauptsache aber ist, die Art der proletarischen Existenz zu ändern, die proletarische Existenz zu verbürgerlichen.

Wodurch ist das zu erreichen? Durch alle diejenigen Maßnahmen, die dem Arbeiter ein geregeltes Familienleben und eine Berufstätigkeit verschaffen, die ihn materiell oder ideell vorwärtsbringt. Es ist deshalb eine

solche Lohnhöhe zu fordern, daß. der Arbeiter sich und seine Familie erhalten kann. Die Fabrikarbeit der verheirateten Frauen muß prinzipiell verschwinden, da sie das Familienleben untergräbt. Es ist kein Zweifel, daß

die Arbeiterlöhne heute hoch genug sind, um eine bürgerliche Existenz zu ermöglichen. Nur liegen in den weitesten Arbeiterkreisen die Verhältnisse so, daß die Frauen die Kenntnis der Hauswirtschaft verloren haben.

Infolgedessen wirtschaften sie unverhältnismäßig teuer, jedenfalls viel teurer wie manche häuslich erzogene Bürgersfrau. Die Arbeiterfrau muß erst wieder für das Haus erzogen werden. Das ist aber nur möglich, wenn sie

nicht mehr zur Fabrikarbeit gezwungen ist. Der sogenannte geistige Arbeiter muß von dem alten Vorurteil loskommen, als ob geistige Arbeit unter allen Umständen eine höhere Entlohnung erfordere als körperliche

Tätigkeit. Ie höher die Kultur eines Volkes, desto höher müssen die physischen Beschwerden, die vielfach mit der Handarbeit verknüpft sind, in Anschlag gebracht werden, und einen desto größeren Andrang gibt es zu

allen geistigen Berufen. Man darf nicht vergessen, daß die wirklich geistige Arbeit den besten Lohn in sich selbst trägt, indem sie innere Befriedigung erzeugt, was bei der körperlichen Arbeit nicht in dem Maße der Fall

ist. Man sollte überhaupt nicht körperliche und geistige, sondern mechanische und individuelle Arbeit unterscheiden und darf nicht, wie das heute fast immer getan wird, verlangen, daß die geistige Arbeit eo ipso höher

bewertet werden müsse wie die körperliche. Also wenn es die allgemeinen volks- und weltwirtschaftlichen Verhältnisse zulassen, soll man die hohen Arbeitslöhne begrüßen, weil sie dem Arbeiter einen geregelten Haushalt

und ein geordnetes Familienleben ermöglichen. Außerdem ist es aber wünschenswert, daß der Arbeiter in seinen besten Jahren in die Lage versetzt wird, Ersparnisse zu machen. Es ist dies nicht nur wünschenswert, sondern

m. E. unbedingt erforderlich, will man überhaupt praktische Schritte zur Überwindung des Klassenkampfes tun. Man kann fast sagen, die eigene Kapitalbildung des Arbeiters ist die Lösung der sozialen Frage. Es hat sich

bereits gezeigt, daß die Entwicklung nicht nach den Dogmen der sozialistischen Kirchenlehre verläuft.' auf der einen Seite Akkumulation des Kapitals in den Händen einzelner Weniger, auf der andern Seite Auspowerung

der Masse mit dem Endziel der Expropriation der Expropriateure, sondern daß die Arbeiterklasse an dem Ertrag der Volkswirtschaft in der Gestalt erhöhter Löhne einen großen Anteil gehabt hat. Der Arbeiter muß aber

darüber hinaus mit eigenem Kapital an der Produktion interessiert werden, damit auch der Schein einer Ausbeutung des Arbeiters durch das Kapital, von der die Sozialisten so gern reden, verschwindet. Dann entsteht die

große Arbeitsgemeinschaft des Volkes, an der alle gleichmäßig mit Arbeit und Kapital beteiligt sind. Es ist heute nicht mehr begründet, wenn die Aktien mindestens 1000 Mark betragen müssen, und damit für den

Nichfkapitalisten unerschwinglich sind. Man hat immer gesagt, man wolle den Notgroschen des kleinen Mannes nicht gefährden. Das hat in der Zeit der ersten stürmischen industriellen Entwicklung seine Berechtigung.

Die großen Aktiengesellschaften verfolgen aber seit langem bereits eine Dividendenpolitik, die ihre Aktien zu reinen Rentenpapieren macht. Es ist nicht einzusehen, warum der Arbeiter hieran keinen Anteil haben soll,

warum man ihm nicht 200, 300 oder 500 Mark Aktien zur Verfügung stellt. Es würde dies jedenfalls viel erzieherischer auf ihn wirken, als die Versorgung durch die staatlichen Versicherungen, deren Wert damit natürlich

nicht herabgesetzt werden soll. Die Ausgabe kleiner Aktienanteile an die Arbeiter würde auch praktisch erfolgreicher sein, als die Gewinnbeteiligung der Arbeiter, mit der jetzt so viel herumexperimentiert wird, obwohl

deren Unzulänglichkeit lange erwiesen ist. Mit ganz anderen Augen wird der Arbeiter die Gesamtwirtschaft ansehen, wenn er selbst mit Kapital daran beteiligt ist. Seine Stellung zum Streik und vielen anderen Fragen wird

dadurch stark beeinflußt werden. Er wird die Volkswirtschaft nicht mehr als eine fremde, sondern als eine eigene Angelegenheit betrachten. Um es also nochmals zusammenzufassen: Es ist eine solche Lohnhöhe

anzustreben, daß dem Arbeiter ein gesundes Familienleben ermöglicht wird und eine, wenn auch bescheidene Kapitalbildung nicht ausgeschlossen ist.

Daneben wäre es von großem Vorteil, wenn sich eine soziale Bewertung der Arbeitsleistung durchsetzte, d. h. daß die Arbeit nicht einfach nach Arbeitsstunde oder Arbeitsstück bezahlt wird, fondern auch mit

Berücksichtigung des Alters und der sozialen Stellung des Arbeiters, wie das im bürgerlichen Leben auch vielfach der Fall ist. Es ist ein Unfug, daß der 16jährige Bursche, der keine sozialen Verpflichtungen hat, den

selben Lohn erhält wie der erfahrene Arbeiter, der eine Familie zu ernähren hat. Zwar wehrt sich die Arbeiterschaft selbst gegen den Gedanken, doch sollte man die Löhne mehr als bisher nach dem Alter und der sozialen

Stellung des Arbeiters abstufen. Man könnte einwenden, eine derartige Entlohnung stehe im Gegensatz zu der ersten Forderung, dem Arbeiter die eigene Kapitalbildung zu ermöglichen. Das muß ohne weiteres zugegeben

werden, und es muß deshalb die soziale Entlohnung auf die Möglichkeit der Kapitalbildung Rücksicht nehmen und die Abstufung nicht zu scharf durchführen.

Ein weiterer Weg, dem Arbeiterdasein den proletarischen Charakter zu nehmen, ist die Beseitigung aller Vorrechte des Besitzes an der Bildungsmöglichkeit. Der Besitz darf nicht Vorbedingung für die Erwerbung einer

höheren Bildung sein, sondern jedem Begabten muß der Weg zur höchsten Ausbildung seiner Fähigkeiten offen stehen. Dieser Weg ist erfreulicher Weise durch die Einheitsschule bereits eingeschlagen. Es ist zu

wünschen, daß sich dem Tüchtigen in der Praxis nicht so viele Schlagbäume in die freie Bahn legen, daß tatsächlich alles beim Alten bleibt. Das Bildungsprivileg muß beseitigt werden, weil es mit am meisten zum
Klassengegensatz beigetragen hat. Diese Bildungsfreiheit ist aber, was wohl zu beachten ist, nur möglich, wenn die körperliche Arbeit mo raiisch und materiell eine bessere Bewertung findet als früher, wo sie als

minderwertige Arbeit gering geschätzt wurde, andernfalls würde sie Bildungsfreiheit nur zur Vermehrung des geistigen Proletariats beitragen. Es ist entschieden ein ungesunder Zustand, wenn der Komnns, der vielleicht

vollkommen mechanische Arbeit leistet, sich sozial höher stehend dünkt und so eingeschätzt wird, als der vielleicht höchst persönliche Leistungen erzeugende Handarbeiter. Die Handarbeit muß im Ansehen gehoben

werden, damit der Nachwuchs nicht allzu einseitig der Kopfarbeit zudrängt.

Endlich gehören hierher alle die Jdeen, die in der Revolution aufgetaucht auf eine Besserung der Arbeitsverhältnisse abzielen, ein immer weitgehenderer Ersatz der rein mechanischen Arbeit durch die Maschine, soweit

das eben möglich ist, und die energische Förderung des Siedelungsgedankens. Hierüber ist aber bereits soviel geschrieben worden, daß sied eine Erörterung erübrigt. Der Zweck aller dieser Vorschläge ist der, dem Arbeiter

eine bürgerliche Existenz zu sichern, damit er überhaupt erst einmal dieWelt verstehen kann, in der der Bürgerliche lebt. Der vorwärtsstrebende Arbeiter muß auch tatsächlich eine Möglichkeit zum Vorwärtskommen

haben, er muß Anteil, vollen Anteil an der gesamten Kultur der Nation erhalten. Dann erst kann man ihm die Werte des bürgerlichen Lebens gegen die des sozialistischen halten. Dann ist überhaupt erst eine

Verständigungsmöglichkeit vorhanden. Der Arbeiter muß erst die sittlichen Kräfte des bürgerlichen Lebens, die sittlichen Kräfte des Familienlebens und die sittliche Kraft, die im individuellen Streben der freien

Persönlichkeit liegt, verspürt haben, er muß erst einmal herausgerissen werden aus dem Pessimismus und dem Massengefühl, bevor man ihm die Frage vorlegt: Welche Wahl willst du treffen: sozialistische oder

individualistische Gesellschaftsordnung? Wenn man an die Persönlichkeitstriebe appelliert und den Funken persönlichen Ehrgeizes, der in jedem Menschen schlummert, weckt, dann wird man sehen, daß die Arbeiterschaft

nicht diese unterschiedslose Masse ist, als die sie heute immer angesehen wird. Die Arbeiterschaft ist genau so sozial geschichtet wie das Bürgertum, und wer Gelegenheit gehabt hat zu beobachten, wie sehr gerade der

Berufsstolz unter den Arbeitern ausgebildet ist, der kann nicht zweifelhaft sein, daß die Freiheit der individualistischen Welt dem Wesen des Arbeiters mehr entspricht als die ihm eingetrichterte Begeisterung für Gleichheit

und Brüderlichkeit. Der Arbeiter denkt sozialistisch, so lange sein Dasein proletarischen Charakter hat und ihm als einzige Hoffnung nichts als der Glaube an den Zukunftsstaat bleibt. Man gebe ihm Anteil an der

geschmähten bürgerlichen Kultur und er wird der wärmste Freund der individualistischen Weltanschauung werden.

Man kann zur Weltgeschichte nicht das Vertrauen haben, daß sich nur die für die Entwicklung der Menschheit zweckmäßigen Ideen durchsetzen, die zweckwidrigen fetzen sich ebenso durch, wenn sie nicht bekämpft

werden. Die Aufgabe dieser Zeit ist es, die Menschheit vor der sozialistischen Gesellschaftsordnung zu retten, die niemals eine Ordnung sein kann, weil sie den ursprünglichsten Trieben der menschlichen Natur

widerspricht. Der Kampf ist aber nicht zu führen mit platonischem Liebeswerben um die Vernunft und Einsicht des Arbeiters, das solange erfolglos sein wird, als die Lage des Arbeiters nicht ganz andere Grundlagen in

dem hier angedeuteten Sinne erhalten hat. Das Bürgertum muß sich aber vor allem selbst bewußt sein, daß es die menschliche Freiheit, die höchsten Persönlichkeitswerte verteidigt gegen die Militarisierung des ganzen

Lebens im sozialistischen Staat.

Anselm Nohl:

Aeltpostvereinsbetrachtungen

.

Es ist behauptet worden, daß Deutschland, wenn wir den Krieg gewonnen, einer großen Kaserne geglichen hätte. Das ist wohl so zu oerstehen: unser Sieg würde den starren Militarismus nur noch bedeutend gestärkt und

in den Vordergrund gerückt haben, zum Nachteil der Freiheit und des allgemeinen Weltfortschritts. Man vergißt bei solchen ungünstigen Voraussetzungen aber die entgegengesetzten Erfahrungen nach Beendigung der

Kriege 1865/66 und 1870/71 . Nach beiden siegreichen Kriegen stellte sich zuerst der Norddeutsche Bund im Jahre 1868, und später das geeinte Deutschland 1874, alsbald an die Spitze von Bestrebungen, die der

Weltwohlfahrt dienten, so unter anderem durch Vorschläge zur Gründung eines „Allgemeinen Postvereins" für alle Länder der Erde. Man kann diesen idealen Bestrebungen sicher einen pazifistischen Charakter nicht

absprechen, was ja auch deutlich aus oen Reden Stephans, des damaligen Generalpostmeisters, hervorging, als er den Entwurf des Berner Vertrages im Jahre 1874 im Reichstage einbrachte. Der Weltpostverein war der

Versuch Deutschlands, aus idealer, großzügiger Grundlage, — der geistigen Annäherung der Völker, — einen Völkerbund zu schaffen. — Der Versuch ist, wie der Weltkrieg zeigte, nicht gelungen, die materiellen

Jnteressen hatten die geistigen verdrängt, die Menschheit war leider noch nicht reif genug für die edlen Bestrebungen, die damals die großen deutschen Geister bewegten. Der Gedanke eines „Allgemeinen Postvereins" ging

allerdings zuerst von Nordamerika aus. Der damalige sehr intelligente und weitschauende amerikanische General Postmeister Blair brachte schon im Jahre 1863 eine internationale Postkonferenz in Paris zusammen, die vom
1 1 . Mai bis 9. Juni tagte. Damals schickten Belgien, Costa Rica, Dänemark, England, Frankreich, die Hansestädte, Jtalien, die Niederlande, Osterreich, Portugal, Preußen, Hawai, die Schweiz, Spanien, Ungarn und die

Vereinigten Staaten ihre Abgesandten. Aber trotzdem in neun Sitzungen einunddreißig Grundsätze aufgestellt wurden, kam es zu keinem praktischen Resultat, zu keinem Ergebnis. Amerika mögen wohl vor allem

materielle Jnteressen geleitet haben. Da ergriff bereits zwei Jahre nach dem Kriege 1866, also im Jahre 1868, der damalige Geheime Oberpostrat Stephan die Initiative, Jn einer wunderbar und umfassend ausgearbeiteten

Denlschrift legte er die Grundzüge eines alle Völker umfassenden Postvereins nieder. Doch bevor die diplomatischen Verhandlungen erst richtig eingeleitet werden konnten, brach der Krieg 1870/71 aus. Nach Beendigung

desselben ergriff Stephan von neuem mit großem Fleih, Hingabe und Eifer die Jnitiative; er ließ schon im Jahre 1873 durch den deutschen Gesandten in Bern anfragen, ob dort der erste Weltpostkongreß tagen könnte, die

Schweiz teilte mit, daß sie gern den Kongreß aufnehmen wurde. — Und schon im November des Jahres 1874, nach schwierigen, umfangreichen Vorarbeiten, konnte Stephan dem Reichstag den Entwurf des denkwürdigen

Berner Vertrages vorlegen, der im Weltpostverein den Gedanken der Weltversöhnung besonders betonte. Nicht wenig unterstützte Bismarck auch diplomatisch das große Werk. Seine damalige Weltautorität förderte es. Es

ist sicher anzunehmen, daß auch diesmal, falls w i r Sieger geblieben wären, Deutschland vielleicht schneller und auf versöhnlicherer Grundlage den Gedanken des Völkerbundes in vollem idealen Umfange verwirklicht,

und daß es dabei nicht, wie jetzt besonders Frankreich, die zur Versöhnung entgegengestreckten Hände mißtrauisch würde zurückgewiesen haben. Das ist nicht deutsche Art. Der Haß von romanischer Gründlichkeit ist uns

fremd, Unsre ideale Veranlagung hätte uns zur Führerrolle sicher wieder sehr geeignet gemacht.

Es ist vielleicht jetzt von Wert auf die denkwürdigen Worte hinzuweisen, die Stephan damals im November 1874 an die Abgeordneten im Reichstage bei Besprechung des Berner Vertrages richtete. Er sagte: „Und das,

meine Herren, ist vielleicht der höhere Gehalt des vorliegenden Vertrages, wenn Sie geneigt sind, ihm einen solchen einzuräumen, daß er die Möglichkeit gemeinsamer Jnstitution auf dem internationalen Gebiete

nachweist. Im Vergleich mit großen politischen Fragen nur von bescheidener Bedeutung, kann er vielleicht auch als die kleine organische Zelle bezeichnet werden, aus der sich im Leben der Völker, unter der

Wärmeentwicklung stärkerer Berührung und durch den Lichteinfluß der Gesittung vielleicht weiter homogene Gebilde lebensgestaltet werden. Jn jedem Falle verwertet er Solidarität der Jnteressen als ein kräftiges

Einigungsmittel, er verbrieft auf seinem Gebiet insbesondere die Eintracht der Regierungen und eröffnet vielleicht eine Perspektive, auf den Satz: „5i vis pscem, pars concurltmm". Und somit, meine Herren, übergeben die

verbündeten Regierungen Ihrer prüfenden Beratung diesen Vertrag, welcher neben den Vorteilen, die er den Nationen in materieller und geistiger Beziehung gewähren wird, ein, wenn immerhin kleines, so doch hoffentlich

recht gesundes Reis am Ölbaum des Völkerfrieoens seinwir d." Und an einer anderen Stelle äußerte Stephan: „Der vorliegende Vertrag bezweckt nicht eine Vereinigung zu einem bestimmten Unternehmen, die sich auflöst,

wenn der Zweck dieses Unternehmens erfüllt ist, er ist auch nicht berechnet, nur für gewisse Zeiten und gewisse, hoffentlich immer seltener werdende Lagen in Anwendung zu kommen, in denen die Völker blutige Krisen

durchschreiten; er will auf seinem Gebiet eine dauernde Einrichtung, einen fortlebenden Organismus schaffen, seine Anwendung wird täglich und stündlich, von Weltteil zu Weltteil statfinden, sei es in dem großartig

zunehmenden Austausch der Erzeugnisse der Presse, oder in den Beziehungen der Männer der Kunst und Wissenschaft."

Welch erhabener großer Standpunkt, der doch gewiß mit dauernder Unversöhnlichkeit, mit rein militärischem Geist nichts zu schaffen hat. A Auch in Paris fanden nach dem Kriege 1870/71 Weltpostkongresse statt, der

zweite nach Bern schon am 2. Mai des Jahres 1878.



Leider wird die allgemeine Teuerung jetzt auch dem Weltpostverein den fiskalischen Stempel aufdrücken und schon die große Erhöhung der Jnlandspostgebühren eröffnet uns für die Zukunft trübe Aussichten.

Jnmitten der Kriegswirren, deren grausige Fackeln über Millionen geängstigter Menschen leuchteten, am 9. Oktober des denkwürdigen Jahres 1914, jährte sich der Gründungstag des Weltpostvereins zum vierzigsten

Male! Und im Laufe desselben Jahres sollte das große, für die Menschheit so unendlich segensreiche Werk die Weihe erhalten! China, mit 400 Millionen Einwohnern dem Weltpostverein beigetreten, wollte zum ersten

Male, im Oktober 1914, den 7. Weltpostkongreß in Madrid beschicken! Ein denkwürdiger Tag wäre damals in der Weltpostvereinsgeschichte zu verzeichnen gewesen, sollte doch der letzte Stein dem großen, erhabenen

Weltpostvereinsgebäude amtlich und öffentlich hinzugefügt werden. Außer Afghanistan und einzelnen unbedeutenden Teilen von Arabien und Marokko schien der Bund ums Erdenrund nunmehr geschlossen, keine

politischen Grenzen für den Verkehr, eine Welt eine Post! Eisenbahnen und Dampfschiffe, Telegraphie und Fernsprecher, Hunderttausende von Post- und Telegraphenämtern aller Länder, ein herrlicher Weltverkehrskranz,

ermöglichten es bis zum Aus bruch des Weltkrieges, in idealer Übereinstimmung aller Weltverkehrsmittel, daß dieser wunderbare, gewaltige Betrieb fast mit der Genauigkeit einer Uhr pulsierte. 1116 Millionen Menschen

auf 80 Millionen Quadratkilometer Umfang, also zwei Drittel der Menschheit bildeten eine einzige Verkehrsgemeinschaft, das Weltbürgertum feierte Sic schönsten Triumphe! Der Weltkrieg zerstörte alle

Weltengemeinschaft, nur langsam knüpft sich wieder das zerrissene Band.

Der geplante Weltpostkongreß zu Madrid im Oktober 1914 wollte ein reiches Füllhorn von Gaben über die Menschheit ausschütten. Das Bedeutsamste war wohl die beabsichtigte Ermäßigung des Briefportos von 25 auf

10 Cts., also das lang ersehnte Weltpennyporto! Weiter Festsetzung des Zuschlagportos für nicht oder ungenügend frankierte Briefe einheitlich auf 5 Cts., Aufhebung der Bestimmung, wonach Sendungen mit Warenprobe

keinen Handelswert erhalten dürfen, und Erhöhung der Gewichtsgrenze der Proben auf 500 Gramm; Erhöhung der Gewichtsgrenze für Postpakete, wenn angängig, von 5 Klg. auf 10 Klg.; Einführung von Postpaketen mit

dem Höchstgewicht von 1 Klg. und deren beschleunigte Beförderung gegen eine Sondergebühr; Zulassung von Paketen mit Wertangabe nach allen am Postpaketverkehr vertraglich beteiligten Länder; Festsetzung des Portos

für Geschäjispapiere und für Drucksachen auf 5 Cts., für je 50 Gramm, und Beseitigung des Mindestsatzes von 25 Cts.; Zulassung von Nachnahmesendungen nach allen Ländern des Weltpostvereins; Haftung für

Nachnahmesendungen durch die Postverwaltung bei Aushändigung ohne Betragseinziehung; Einführung des Postüberweisungs- und Schecksverkehrs, sowie von Brieftelegrammen im Weltpostvereinsverkehr;

Vereinfachung und Vereinheitlichung der Vorschriften für den internationalen Paketverkehr; Erweiterung der jetzt für Postpakete zugelassenen Abmessungen und Ausdehnung des Zollfrankoverfahrens auf die noch nicht

angeschlossenen Länder. Leider wird der neue Weltpostkongreß jetzt wohl kaum den kleinsten Teil davon der Verwirklichung zuführen können. Überhaupt dürfte sich anfangs der ganze Weltpostverkehr sehr matt

betätigen, da der allgemeine Schiffsraummangel zuerst auch hier mitsprechen wird. Und recht betrübend wird es vor allem sein, wenn die deutschen stolzen Überseepostdampfer auch für später ganz fehlen und wir auch in

der Beziehung immer nur auf die Gnade der Amerikaner, der Franzosen und Engländer angewiesen sein werden. Ein ungeahnter neuer Ausblick für den Weltpostverkehr eröffnet sich uns durch die Flugmaschinen aller

Art, die sicher eine große Rolle spielen und Entfernungen in kurzer Zeit bewältigen dürften, wie sie sich die lebhafteste und kühnste Phantasie kaum vorstellen kann. Die Versuche mit Postluftschiffen haben die

glänzendsten Ergebnisse gezeitigt. Was hätte gerade auch hier Deutschland geleistet, welches bisher im Flugzeugbau an erster Stelle stand! Der Bau von Luftschiffen ist uns leider vorläufig ganz untersagt.

Der letzte Weltpostkongreß hat 1906 in Rom stattgefunden, im Oktober dieses Jahres soll der erste, nach dem Weltkrieg, in Madrid tagen. Das Reichspostministerium hat die in seinem Verkehrsbeirat vertretenen

Körperschaften ersucht, ihm in Hinblick auf den 1 . Oktober d. J. etwaige Wunsche über Änderungen und Neuerungen im Weltpostverkehr bis Ende Juli mitzuteilen.

Möge der neue Weltpostkongreg unter günstigen Voraussetzungen zu sammenkommen, denn neben den Verbindungen materieller Art werden die geistigen die versöhnende Grundlage bilden, die Anregung zur

Wandlung der Gesinnung, vor allem aber den Ausgleich des augenblicklich noch bestehenden Völkerhasses fördern. Auf die ewigen Gesetze der Har monie ist die Weltordnung eingestellt, sie wird und muß sich wieder

einfinden, damit auch das moralische Gleichgewicht!

Srete von UrbanitaKv:

Sie Kevolution gegen ckie NatuwMenschatten.

Aus dem Chaos unserer Tage läßt sich eines mit klarer Sicherheit erkennen: seine treibenden Kräfte sind Protest, Abwehr, Umkehr. Schwieriger ist, zu erkennen: Protest und Abwehr gegen wen? Umkebr von was? —
Auf den ersten Blick scheint der Protest nur wirtschaftlicher und politischer Natur zu sein. Protest gegen die Geldherrschaft, gegen die bisherigen Wirtschaftsformen, gegen Regierungsarten — vielleicht auch gegen eine

von den bisherigen Machthaber« gewaltsam gehaltene Welt anschauung. Das sind aber nur Blasen an der Oberfläche. Der Protest richtet sich in seiner tiefsten Wesenheit gegen ganz anderes.

Die Jahrzehnte vor dem Kriege haben das deutsche Volk in der Siedehitze einer nicht immer organischen Entwicklung verändert. Es isi falsch, — und im Grunde haben wir das nur oberflächlichen Denkern gedankenlos

nachgesprochen, — daß allein die wirtschaftliche Entwicklung Schuld an gewissen undeutschen Strömungen trage. Ohne die Folgen der Industrialisierung, das Anwachsen der Städte, die Landflucht, zu unterschätzen, —
den Haupteinflug hatte doch nur die scheindemokratische, liberale, freisinnige Strömung, die vom Westen zu uns kam und von den Artfremden unseres Volkskörpers begeistert aufgenommen und oerbreitet wurde. Es läßt

sich unschwer verfolgen, wie diese undeutjche Eeistigkeit langsam in alle Gebiete unseres Kulturlebens kroch. Diese Geistigkeit nährte sich dabei von den Siegen deutschen Geistes. Die Erkenntnisse der Naturwissenschaft

bog sie in einem wohlfeilen, wissenschaftlich gefärbten Journalismus zu einer platten, befriedigt lächelnden Weltanschauung um. Das urgermanische metaphysische Bedürfnis des deutschen Menschen wurde verlacht,

Empirie wurde Trumpf. Neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse wurden, noch blutwarm, den Händen der Gelehrten entrissen, auf die Straße gezerrt und sie dienten nun dazu, um ein plattestes Weltbild zu stützen.

Die Siege der Technik wurden dieser materialistischen Geistigkeit zu höchster Erfüllung. Zu unbegabt, um auch von anderer Seite sehen zu können, übersah sie das mörderische Emporwachsen der Warenhäuser, Ses

billigen Kitsches, der Vernichtung des Handwerks.

Es waren die Jahrzehnte der Technik, Mathematik, der Naturwissenschaften. Bösester Größenwahn lohte aus ihnen. Eine breite Zufriedenheit, ein dummdreister Stolz verlegte die Wege zum Fragen und Sehnen. Und die

Seelen verarmten. Die hohe Zeit der Technik, das Anwachsen der Jndustrien, drängte Menschen in die dumpfe Ghettoenge der Städte, entriß sie den Herrenberufen des Bauern, Jägers, Seemannes, Priesters. Lehrers.

Tiefer und tiefer drang der händlerische Geist, — nicht eine Frucht des steigenden Reichtums des Volkes, wohl aber die notwendige Folge der materialistischen Weltanschauung, in Hirne und Herzen. Der Liberalismus,

von Artfremden geschürt und verbreitet, zersetzte die traditionellen Wertungen der deutschen Menschen, verwischte ihre völkischen Begriffe, schwächte ihre Zuchtwahlinstinkte. Rassenunbewußte Allvermischung, Verlust

vieler hochgezüchteter Arteigenschaften war die Folge.

Zu beherrschender Höhe stiegen empirische Erkenntnisse und angewandte Naturwissenschaft. Sie verdrängten Religion, Jnnerlichkeit, Metaphysik. So vermochte auch der Krieg nicht, der das deutsche Volk noch einmal

zum Glühen für eine Jdee, also zum Siege über die materialistische Weltanschauung emporriß, gebundene Kräfte dauernd frei zu machen. Weder seine Not, noch seine Riesengefahren führten zur Jnnerlichkeit. Zu stark

herrschten bereits Mammonismus und Unsicherheit. —

Und doch erwuchs schon in den ersten Kriegsjahren, nur nicht allen erkennbar, aus dem deutschen Menschen eine neue, leuchtende Kraft. Es wuchs der Protest gegen den Materialismus, die Abwehr einer platten

Weltanschauung, die das entsetzliche Wort „Menschenmaterial" erfunden hatte; es erstand die Abkehr von einer Welt, in der man verarmen mußte, in der die Seele erfror.

Es war das Heimweh des deutschen Menschen nach der Metaphysik. Es war das Erwachen einer neuen Lebensfrömmigkeit mitten in Tod und Untergang. Es war der Beginn der Revolution gegen die

Naturwissenschaften.

Das deutsche Volk hat Todfeinde. Feinde außer den Grenzen seines Landes, Feinde in seinem eigenen Volkskörper. Sie waren es, die das deutscheste Heimweh unseres Volkes auf gefährliche Abwege lockten, sie sind

es, welche die geistige Not deutscher Menschen für ihre Zwecke mißbrauchen. War das nicht einmal schon so, als Welschland deutsches Gottsuchen solange verriet, bis einer nach Kanossa ging?

Gleichheit und Freiheit sind Worte — Luft, die schwingt. Und doch kann es sein, daß an diesen beiden Worten die deutsche Welt zerschellt. Diese Worte haben nicht nur die Götzenkraft aller Schlagworte, sie kommen
nicht nur aller Müdigkeit entgegen, sie tragen in sich die Trugerfüllung für die Revolution gegen die Naturwissenschaften.

Die Erkenntnisse der Naturwissenschaft wurden mißbraucht, um eine materialistische Weltanschauung zu stützen. Die Schlagworte „Gleichheit und Freiheit" mißbrauchen das Sehnen, von einer seelisch verarmten,

materialistischen Welt loszukommen. Sie lügen: „Der Mensch ist nicht nur das bisher letzte Glied der organischen Entwicklungsreihe, er ist ein ganz anderes Wesen. Für ihn gelten die Gesetze der Natur, die keine

Gleichheit und keine Freiheit kennt, nicht." Sie stützen eine egozentrische, im bösesten Sinne größenwahnsinnige Weltanschauung, sie stellen den Menschen außerhalb der organischen Entwicklungsreihe.

Der deutsche Rückschlag gegen die Iahrzehnte der Naturwissenschaften und nur technischen Menschen wäre: Heimkehr zur Metaphysik, zum Besinnen, zur Innerlichkeit. Auch der ewig schöne Menschheitstraum vom
Vrudertum aller Menschen flammt hier auf. Welch tiefe Bereicherung könnte die Welt durch dieses Atemholen und Vertiefen gewinnen! — Aber die Feinde unserer Art, die es schon immer verstanden, deutschen

Menschen in ihr Edelstes nachzuspüren und sie dort tätlich zu verwunden, mischten ein gefährliches Gift. Dem müden Sehnen unseres Volkes, den Naturgesetzen zu entfliehen, reichten sie verderbliche Schlagworte im

Prunkgewande. Für Mystik gaben sie uns den „Golem" und telepathische Seancen. Für den Edeltraum vom Brudertum den Pöbeltraum der Gleichmacherei. Sie ziehen unsere irregeleiteten Volksgenossen in Haß und

Würdelosigkeit gegen eine Welt, die vielleicht für immer versinken muß, der wir aber Iahrhunderte edler Kultur danken.

Der Protest gegen den Materialismus wird zur Gefahr, wenn er die Revolution gegen die Naturwissenschaften entfesseln will. Auch unseren schönsten Träumen dürfen wir nicht unser Blut und unsere Tat geben, wenn
diese Träume entwicklungsfeindlich sind. Gegen die urewigen Gesetze organischen Seins gibt es keine Revolution, gibt es nur Auflehnung und Untergang.

Wir wollen keinen Haß gegen Artfremde, gegen Angehörige fremder Völker und Rassen. Haß macht blind und klein. Und wir haben uns alle so viel noch zu geben. Aber wir wollen reinliche Scheidung in jenen Fragen,

die allein unser deutsches Volk angehen, die allein von deutschen Menschen gelöst werden können. Wir dürfen uns unsere Träume, unsere Not und unser Sehnen nicht von Artfremden deuten und vergewaltigen lassen.

Das Freiheitssehnen der Menschen ist so alt wie die Menschheit selbst. Aber jedes Volk hat eine andere Vorstellung von der Freiheit, vorwiegend das deutsche Volk, von dem John Stuart Mill sagte, daß es das freieste

sei und keine Knechtung vertrage. Für den deutschen Menschen war der Begriff der Freiheit aber immer mehr ein philosophischer Begriff als ein praktischer, der deutsche Mensch erlebte das Problem der Freiheit so tief

wie kein anderes.

Die Natur kennt keine Freiheit. Alles geschieht nach unabänderlichen, notwendigen Gesetzen. Auch der menschliche Wille ist nicht frei. Das ist das Fundament, von dem deutsches Denken seine Adlerflüge unternahm.

Politische Freiheit kann aber niemals mehr verlangen, als daß der Staat keine unnötigen Beschränkungen auferlege. Wie aber werden Beschränkungen unnötig, erledigt, abgetan, — wie kann der Staat dahin gelangen,

immer mehr Beschränkungen fallen zu lassen, ohne seinen Fortbestand zu gefährden? Jmmer und immer wieder nur dadurch, daß seine Bürger sich in der Entwicklung ihres Ethos zu wahrhaft freien und immer freieren

Männern schaffen. Also die politische Freiheit wird nur durch die persönliche Freiheit der Einzelnen in organischer Entwicklung errungen. Kein Staat kann mehr politische Freiheit gewähren, als der inneren Freiheit seiner

Bürger entspricht. Also sind Gewaltsamkeiten, Umstürze, Bürgerkriege, Rebellenforderungen keine Wege zur Freiheit — vielleicht sogar das Gegenteil.

Wenn nun also nur die innere Freiheit der Bürger zur immer größeren, praktischen und politischen Freiheit, die der Staat gewähren kann, führt, müssen wir Wege suchen, die weit ab von Revolutionen liegen. Diese

Wege aber ist der deutsche Mensch weiter gegangen als alle anderen. Luther, der deutsche Bauernsohn, und später Schopenhauer haben erkannt und gelehrt, daß alles aus Notwendigkeit geschehe, daß es keine Naturfreiheit,

keine Freiheit des Willens gebe. Luther fand im Suchen der Freiheit neben dem Naturgeschehen ein „Sein der Gnade" , das zur Freiheit führt. Kant aber hat dem Rätsel am tiefsten in das Auge geblickt und in seiner klaren

Unterscheidung von „Sollen" und „Müssen" die Tore machtvoll aufgerissen zu höchster Erkenntnis, zur wahren Freiheit. Das Gesollte zu können ist Freiheit. Und diese Freiheit ich nach Kant allein — „die Unabhängigkeit

von dem Mechanismus der ganzen Natur". Ein Knecht kennt keine Pflicht, er muß, er ist nicht frei. Nur wer Pflichten erkennt, wer erfaßt, daß die Freiheit allein aus der Vorstellung des Sollens erwachsen kann, wer kann,

was er soll, — ist frei.

Das ist der Weg der Bürger zur persönlichen Freiheit. Nur indem sie in diesem Sinne immer freier werden, können sie politische Freiheit erlangen, können sie vom Staate immer mehr praktische Freiheit fordern, ohne

ihn zu zerstören.

Wie platt und gewöhnlich ist das Schlagwort — Denken der undeutschen Freiheitssucher unserer Tage! Wie töricht das, was sie unter Demokratie verstehen und was doch nur den Tüchtigen den Weg versperren,

Mittelmäßigkeit großziehen und Gewissenlosen durch Presseund Redefreiheit die Macht geben kann, Millionen unsrer Volksgenossen Irrtümer einzuimpfen und uns alle zur Plutokratie und zur Tyrannei der

Minderwertigen zu führen!

Der Protest deutscher Menschen gegen die Iahrzehnte des Materialismus darf sich nicht den Rebellen gegen die Naturgesetze, gegen naturwissenschaftliches Erkennen anschließen. Vergessen wir es nicht, es ist eine

deutsche Erkenntnis, daß nur die Erkenntnis der Pflicht zur Unabhängigkeit gegen den Mechanismus der Natur, gegen den platten Materialismus, zur Freiheit führen kann.

Die Gesetze organischen Seins kennen keine Gleichheit der Lebewesen. Sie wissen in strenger Notwendigkeit nur um den Wettstreit der Kräfte, um die Auslese der Besten. Mirabeau bekannte: „Ist es nicht eine

abgeschmackte Lüge, im Tone eines Straßenaufrufers zu verkünden: Die Menschen sind frei und gleich geboren? Nein, sie sind nicht frei und gleich geboren, sondern sie kommen in Abhängigkeiten und Verschiedenheiten

aller Art, die von ihrer Existenz selbst unzertrennlich sind, hervor."

Es ist sinnlos, Sturm gegen die Gesetze organischen Seins laufen zu wollen. Der Protest gegen den Materialismus, das Heimweh nach der Metaphysik vermag uns empor zu führen. Die Revolution gegen die Gesetze

organischen Seins kann uns nur vernichten. Auch hier können wir ebenso wie im Staate Freiheit nicht durch Schlagworte, durch gewaltsamen Umsturz und Auflehnung, sondern nur durch das Begehen jenes Weges

erreichen, den ein größter deutscher Mensch uns vorausgegangen und an dessen Anfange die Worte stehen: Kann, was du sollst! Pflicht ist Freiheit! —
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Wer als denkender Kopf und aufmerksamer Beobachter wollte beiseite stehen, wo es gilt, unser armes Volk aus dem Sumpfe feinem Heil an Leib und Seele entgegenzuführen? Viele Wege führen nach Rom und schwer

ist es den richtigen Weg zu finden, um ein klar erkanntes Ziel zu verwirklichen. Noch schwerer aber scheint mir die Erkennung des „richtigen" Zieles zu sein, zumal wenn es sich um die Gestaltung und den Aufbau eines

in allen Fugen zitternden Staates und seines zerrütteten Wirtschaftslebens handelt. Scharf prallen die Ziele und Wünsche der verschiedenen politischen Parteien aufeinander, sich heftig befehdend. Bald vielleicht tobt wieder

der Wahlkampf, in dem die Parteien und ihre Führer um die Gunst der reifen und unreifen Wähler buhlen, um durch Gewinnung der Stimmenmehrheit ihre „volksbeglückenden" Ziele verwirklichen zu können. Vorsichtiger

und bescheidener, weil des menschlichen Irrens sich bewußt, prüft der vernünftige Jdealist und Theoretiker nicht nur, ob das ihm vorschwebende Jdeal wohl auch das allein seinen Staat und sein Volk seligmachende Ziel

sei, sondern er fragt auch, ob sein ideales Ziel bei dem gegebenen Menschenmaterial auch zu verwirklichen ist.

Zwei diametral entgegengesetzte Strömungen suchen das Wählervolk in ihren Strudel zu ziehen: hie Kapitalismus, hie Sozialismus, wenn wir von den molluskenhaften Nebenflüssen absehen. Welche aller Parteien und

Parteischattierungen darf von sich behaupten, den Schlüssel zur Lösung gefunden zu haben, unser Volk als Ganzes demjenigen Ziele entgegenzuführen, welches ihm kraft seiner angeborenen Eigenschaften und Fähigkeiten

von der Natur vorgeschrieben ist? Als selbstverständlich unterschreibe ich hierbei, daß keine Partei und kein Führer sich durch irgendwelche egoistische Interessen leiten läßt, sondern vielmehr alle Parteien nur das Wohl
des Staates und des gesamten Volkes im Auge haben. Wer Prophet und Volksbeglücker spielen will, muß, wie der echte Forscher, wunschlos und objektiv an sein Problem herantreten. Denn nur dann kann das Ziel in

Einklang gebracht werden mit dem Gesetz, welches von der Natur der Menschheitsentwicklung vorgezeichnet ist, nur dann kann die Lösung des Problems und die Verwirklichung des Zieles dauernden Bestand haben. Eine

durch egoistische Interessen diktierte oder gar durch Terror und rohe Gewalt einem Volke aufgezwungene Weltanschauung und Staatsform, welche nicht einmal von der überragenden Mehrheit getragen ist, ist von

vornherein dem Untergange geweiht und verfällt dem Schicksal der aus der Menschen- und Volksnatur herausgewachsenen Staatsform weichen zu müssen. Von welchen Erfahrungen aus aber will und darf man folgern,

welches die einem Volke geziemende und zweckdienlichste Staatsform sei? Allzuviel Köche verderben den Brei und besser als alle Medizin ist der natürliche Heilungsprozeß. Allzuviele Parteirichtungen doktern den

kranken Volkskörper tot und nicht immer ist die goldene Mittelstraße der natürliche Weg zum Heil.

Wer als Naturforscher überzeugt ist, daß Natur und Kreatur ehernen und ewigen Naturgesetzen unterworfen und daß alles Gewordene in Natur und Kreatur auf naturgesetzlichem Wege geworden ist, der wird mit mir

geneigt sein, sich dem Glauben hinzugeben, daß auch die Entwicklung der Völker und der Staaten sich nicht willkürlich oder nach Belieben Einzelner aufhalten läßt, sondern nach einem, wenn uns auch noch unbekannten

Menschheitsgesetz fortschreiten wird. Hiernach scheint mir das Ziel und Jdeal nur derjenigen Politiker Aussicht auf Verwirklichung und Dauer zu haben, zu welchem ein Volk von selbst, aus innerster Natur, ohne

sezierende Eingriffe in seine Entwicklung von Gott berufen ist, und welches es, wenn auch vielleicht erst nach sehr viel längerer Zeitspanne, gemäß dem ihm vorgeschriebenen Entwicklungsgesetz verwirklichen würde.

Wer die Menschheitsgeschichte von ihren Uranfängen, von der Geschichte Indiens über die der Babylonier, Griechen und Römer bis in die neueste Zeit kennt, erkennt mit Grauen, daß von ihr wirklich das trostlose und

niederschmetternde Wort gilt: „Der Kampf ist der Vater aller Dinge!" Man wundert sich geradezu, wie bei dem unaufhörlichen Kämpfen und Morden von Stamm zu Stamm, von Volk zu Volk, von Religion zu Religion

die Menschheit es fertig gebracht hat, die herrlichen Ewigkeitswerte der idealen Kultur wie Kunst, Wissenschaft und Ethik zu zeitigen und zu mehren. Denn wahrlich es wäre wohl allzukühn und närrisch behaupten zu

wollen, daß Sprache, Malerei, Plastik, Musik, Wissenschaft, Philosophie, Religion und Ethik die segensreichen Früchte jener unaufhörlichen Kämpfe und blutigen Fehden gewesen seien. Unverantwortlich und voreilig aber

wäre es andererseits, aus der Mordgeschichte der Menschheit schließen zu wollen, daß diese sich laut Naturgesetz in alle Ewigkeit gegenseitig zerfleischen werde, verblutend im Kampfe ums Dasein Aller gegen Alle, der

heute mehr als je wütet, die besten Kräfte zu ersticken droht und sie dem Trieb der Selbsterhaltung und nackten, materiellen Existenz opfert. Erst wenn wenigstens innerhalb eines jeden Volkes der harte Kampf ums

tägliche Brot und die innig damit zusammenhängende egoistische Profitsucht gemildert oder gar beseitigt sein wird, erst dann winkt Morgenröte am Horizonte der Kultur mit ihren Segnungen auf realem und idealem

Gebiete.

Solchen Gedanken nachgehend und vom Wunsche beseelt, aufgrund des Naturgeschehens und naturgesetzlich Gewordenen einen tieferen Einblick inbezug auf den Werdeprozeß menschlicher Völker und Staaten zu

gewinnen, schien es mir nützlich und lehrreich auf diejenigen Völker im Neiche der Tiere zurückzugreifen, die schon seit undenkbaren Zeiten in staatlichen Verbänden leben, an Alter den Völkerstaaten weit überlegen sind

und Errungenschaften aufzuweisen haben, um welche das Menschenvolk vergeblich kämpft: die Ameisen und Bienen. In sachlicher Beziehung fußen die folgenden Darlegungen über das Volks- und Völkerleben dieser

Insekten auf den Forschungsergebnissen, die in mustergiltiger Weise von Professor K. Sajü in zwei kleinen Schriften') niedergelegt und wobei wir das vielgestaltige Leben und Treiben der Ameisen als älterem Volke

gegenüber demjenigen der Bienen bevorzugen werden. Möchte es mir gelingen diejenigen Eigenschaften und Einrichtungen dieser ältesten staatlich lebenden Völker zu schildern, aus denen man von hoher Warte aus

leidenschaftslose Schlüsse auf diejenigen Fragen und Ziele ziehen darf, die gerade heute, wo alles im Fließen und Gähren ist, wo Berufene und noch mehr Unberufene sich bemüßigt glauben, unserem Volke und der ganzen

Menschheit Seher spielen zu sollen, zu den brennendsten gehören. Oder sollte Mutter Natur den Menschen mit anderem Maße messen als die intelligentesten der Tiere und die Menschenvölker nach anderen Gesetzen zu

leiten und führen gewillt sein als die staatlich lebenden Tiervölker?

Sicherlich hat die Menschheit als Ganzes „Genies" und „Erdengötter" hervorgebracht, die als die alleinigen „Ebenbilder Gottes" reale und ideale Güter der bisherigen Kultur geschaffen haben, denen das Tierreich nichts

ähnliches an die Seite zu stellen hat. Kann aber nicht trotzdem oder vielleicht gerade darum das Völker- und Staatsleben der Immen weiter fortgeschritten sein als dasjenige der Menschen? Wie dem auch sei, bei

Betrachtung des Gewordenen im Leben der Ameisen und

') Prof. K. Tajü: 1. „Krieg und Frieden im Ameisenftaat" , 13. Auflage, Stuttgart, Gesellschaft der Naturfreunde, Franckh'sche Verlagsbuchhandlung. 2. „Unsere Honigbiene", 28. Auflage, Stuttgart, Kosmos, Gesellschaft

der Naturfreunde, Franckh'sche Verlags» buchhandlung.

Bienen glauben wir uns in eine Märchenwelt versetzt, deren Rätsel und Wunder wachsen, je tiefer wir in die Geheimnisse eindringen, die langwierige und. geduldige Forschungen uns enthüllt haben. Von Wundern der

Natur rings umgeben, bleibt für uns der Wunder größtes die Kreatur! Von allen Kreaturen ist an Zahl das Volk der Ameisen bei weitem allen übrigen Völkern überlegen. Soweit die Anzahl als Wertmesser für Besitzrecht

und „Hörigkeit" angesehen wird, gehört die Erde eigentlich den Ameisen, denn unzählbar ist ihre Anzahl und riesengroß gegenüber der einen Milliarde menschlicher Individuen. Wer vermöchte allein die Nester zu zählen,

deren manche ein Volk von vielen Millionen Individuen aufweisen? Allein in Mitteleuropa gibt es mehr als 50 Arten von Ameisen und doch ist ihre eigentliche Heimat mehr das tropische Klima mit vegetativem üppigen

Pflanzenwuchs.

Früh schon lenkten die Ameisen und Bienen die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich. Cicero schrieb ihnen Verstand, Gedächtnis und Vernunft zu. Ihr unermüdlicher Fleiß prägte die Sprichwörter „Fleißig wie eine

Ameise" und „Emsig wie eine Biene" . Zu diesem sprichwörtlich gewordenen Fleiß gesellt sich bei beiden Immenarten als charakteristische und höchst individuelle Eigenschaften aber noch unerschöpfliche Geduld und

staunenswerte Ausdauer.

Ohne diese Tugenden, gepaart mit Aufopferungsfähigkeit und Toleranz, wäre es ihnen freilich auch nicht beschieden gewesen, ein Staatsleben zu besitzen, in dem der Kampf ums Dasein von Individuum zu Individuum

innerhalb eines Volkes vollkommen ausgemerzt ist. Gleichviel ob erst durch die Beseitigung des Kampfes ums Dasein die Basis gegeben ist, auf der möglich war, die sozialistische Staatsform vollkommen zu

verwirklichen, tatsächlich ist im einzelnen Volke der Ameisen und Bienen auch der Sozialismus in reinster Form bis zu den äußersten Konsequenzen durchgeführt. Wohl gibt es noch verschiedene Kasten in jedem Volke,

aber wenn wir versuchen vom menschlichen Standpunkte im anthropomorphen oder teleologischen Sinne das Volksleben dieser Insekten zu beurteilen, so müssen wir schließen: Verschwunden ist in jedem Einzelvolke der

Kastengeist, der Unterschied von hoch und niedrig, reich und arm. Erhoben ist die Arbeit zu jedermanns Pflicht und jeder Arbeiter findet die hinreichende Nahrung. Von der Königin herab bis zu den Arbeitstieren sind alle

Individuen freie Arbeitsgenossen, willig und freudig ihrer Arbeit nachgehend, welche die Erhaltung der Art und des Gesamtvolkes von jedem einzelnen erheischt. Es gibt keine Herren und Knechte, keine „kapitalistischen

Arbeitgeber" und „Lohnsklaven", keine Arbeitsentlassung aus finanzpolitischen Gründen, kein Hungergespenst bei Arbeitslosigkeit, da es der Arbeit genug gibt, um den Staatsbetrieb zu erhalten, an dessen Blühen und

Gedeihen allen gleichmäßig gelegen ist.

Ohne jeden Zwang oder gar Befehl verrichtet jeder der Millionen Individuen eines Volkes die ihm obliegende Pflicht, in gegenseitiger Freundschaft, Liebe und Achtung. Polizei und Gerichtsbarkeit sind überflüssig, da

weder Neid, noch Haß, noch Übervorteilung Veranlassung zu Streit und Mord geben können. Innerhalb der einzelnen Kolonien handeln alle Individuen recht eigentlich gemäß dem Wahlspruch: „Einer für alle, alle für

einen!"

Wie in einem maschinellen Getriebe automatisch ein Rad ins andre greift, um die ganze Maschinerie im geordneten Gange zu erhalten, williger noch und ohne Reibungswiderstände ziehen alle Angehörigen eines

Volkes an gemeinschaftlichem Strange, von dessen Spannung und Bewegung das Gedeihen der Gesamtheit abhängt. Von den Königinnen herab bis zu den Arbeitern verfolgen alle das gleiche hohe Ziel, als seien sie vom
Willen eines einzigen, unsichtbaren Geistes getrieben und geleitet. So regelmäßig und gesetzmäßig, wie das scheinbar chaotische und sinnverwirrende Getriebe in einem Ameisenhaufen oder Bienenkorb, laufen nur noch

die Naturerscheinungen ab, die gleichfalls dem bloßen Beschauer den Eindruck des Zufalls und der Unordnung machen und doch nach ewigen, göttlichen Gesetzen verlaufen.

Im allgemeinen existieren bei den Völkern der Ameisen und Bienen nur zmei Kasten, die Kaste der Männchen und Weibchen oder Königinnen und die Kaste der Arbeiter, wenngleich es oft auch noch Zwischenstufen

gibt, die sich aber nur bei wenigen Arten zu einer eigenen Kaste zusammengeschlossen haben. Die Männchen und Weibchen, auch bei den Ameisen beflügelt, sind die geschlechtlichen Tiere, während die Arbeitstiere bei

den Ameisen wie bei den Bienen Weibchen mit verkümmertem Geschlechtsorgan und verloren gegangenem Geschlechtstrieb sind. Die Ameisen ziehen mehrere Königinnen auf und verträglich walten oft zwanzig und

mehr Königinnen ihres harten Amtes als Erzeugerinnen neuer Brut. Bei den Bienen bekämpfen sich die jungen Königinnen und nur die Siegerin über die Nebenbuhlerinnen darf Mutter des ganzen Volkes sein.

Bei beiden Immenarten findet die Paarung und Befruchtung der Königin nur einmal statt, im freien Sonnenschein, außerhalb der engen Behausung. Bei beiden Völkern überragen die Königinnen an Wuchs alle übrigen

Volksgenossen und staunenswert ist die Flugkraft der Bienenkönigin, die sich beim Hochzeitsflug hoch in die Lüfte erhebt, dannt nur das kräftigste und fluggewandteste der tausendweise ihr nachstellenden Männchen

(„Drohnen") den Sieg davonträgt und die Königin befruchtet. Wohl um die Jnzucht zu verhüten und durch natürliche Zuchtwahl eine bessere Auslese der Nachkommenschaft zu ermöglichen, dürfen sich bei diesem

Wettkampf um den Besitz der Königin sogar die Drohnen der benachbarten Bienenvölker beteiligen. Mit dem vom Gatten erhaltenen Vorrat an Samen kehrt die Bienenkönigin sofort in die Behausung zurück, um dort ihrer

harten Pflicht zu genügen, die nur im Eierlegen und der Vermehrung der Brut besteht. Jn die kleineren Arbeiterzellen legt sie nur unbefruchtete Eier, aus denen die geschlechtslosen Arbeiterinnen sich entwickeln, in die

größeren Zellen befruchtete Eier zur Erzeugung der Drohnen. Jn den „Königinzellen", an Größe alle anderen überragend, entwickeln sich die befruchteten Eier zu Königinnen. Ganz nach Willkür vermag die Königin aus

der Samentasche, in welche sie die bei der Begattung erhaltenen unzähligen Samenfäden aufbewahrt, das Ei beim Legen zu befruchten oder nicht: So vermag die Königin selbst die Vorsehung zu spielen für ihr Volk und

Drohnen, Arbeiterinnen oder ihres Gleichen zur Welt zu bringen, genau wie es das Wohl des Volksganzen erheischt. O, göttliche Natur, wie weise hast du und zweckdienlich deine Kreaturen erschaffen, welch

unbegreifliche Wunder hast du vollbracht!

Die jungen Drohnen führen bis zum Hochzeitsflug der neuen jungen Königin ein sprichwörtlich gewordenes „Drohnenleben" . Jn süßem Nichtstun und sorglos verleben sie ihre Junggesellenzeit, ganz wie es einer

„Drohne" und dem künftigen Gatten einer Königin gebührt, rüsten und üben ihren jugendlichen Körper, um später im Wettflug die königliche Braut zu erringen. Und doch führt von allen Bewerbern nur einer die Braut

heim, falls nicht gar eine der Drohnen vom Nachbarstock der glückliche Sieger ist.

Bei den Bienen wie Ameisen liegen alle Arbeiten den Arbeiterinnen ob, die Herbeischaffung der Nahrung, die Aufzucht und Pflege der Brut, die Jnstandhaltung des Hauswesens und Bewachung des Heims gegen

unerbetene Eindringlinge. Jn weiser Arbeitsteilung verrichten sie diese gewaltige Arbeit, sich gegenseitig helfend, wo nur immer sich Gelegenheit dazu bietet. Manche Mutter könnte sich ein Beispiel daran nehmen, wie

liebevoll und echt „mütterlich" die „Ammen" und „Kindermädchen" der Pflege und Erziehung der jungen Brut sich annehmen. Jeden Tag, wenn die Sonne scheint, schleppen die hierzu bestimmten Ameisenschweftern aus

den geräumigen Kammern die wohlgebetteten Larven ins Freie, um ihnen die Heilkraft der Sonne angedeihen zu lassen, und tragen sie vor Sonnenuntergang wieder ins mollige „Kinderzimmer" zurück. Peinlich ist die

Ordnung und Sauberkeit im Bau der Ameisen und im Stock der Bienen, Um diesen mit frischer Luft zu versehen, schließen Hunderte von Bienen sich zu einer langen Kette zusammen, beginnend am Flugloch, durch die

ganze Behausung, sich erstreckend und wieder endend am Eingang, heben und senken zugleich ihre Flügel in rhythmischem Takt, saugen so nach Art eines Ventilators die frische Luft an und stoßen die verbrauchte Luft

aus.

Bei den so verschiedenen Funktionen und Pflichten der Angehörigen beiderlei Kasten drängt sich uns unwillkürlich die Frage auf, wie in dem rein sozialistischen Staate Licht und Schatten auf die verschiedenen Kasten

verteilt ist. Bei oberflächlicher Betrachtung sollte man meinen, daß die Königin und die faulenzenden Drohnen gegenüber den Arbeitern zu beneiden sind. Verwöhnt und verhätschelt verleben die Königin und die Drohnen

ein freies, sorgloses Leben bis zum Hochzeitstag der jungfräulichen Königin. Nach ihrem Hochzeitsflug und einer Minute höchsten Glücks muß aber die befruchtete Königin zurückkehren ins Dunkel ihrer Behausung, um,

beraubt der goldenen Freiheit und der sonnigen Außenwelt, für immer ihres verantwortungsvollen Amtes zu walten, dauernd beschäftigt mit Eierlegen. Jst sie nach unseren Anschauungen und Begriffen zu beneiden

gegenüber den Arbeitern, denen alle Arbeit aufgebürdet ist? Man erinnere sich bei der Beantwortung dieser Frage der Tatsache, daß die Arbeiter geschlechtslose Weibchen sind, somit vom Geschlechtstrieb nicht gequält

werden, sodaß ihnen die Arbeit nicht als Mittel zum Zweck, sondern zum Selbstzweck, ja zum Genuß erhoben erscheint. Man bedenke, daß sie gegenüber dem „dunklen" Geschick der Königin den Vorzug genießen,

tagtäglich aus der dunklen und engen Behausung nach Belieben ins sonnige Freie fliegen und des süßen Nektars der Blumen genießen zu dürfen. Wahrlich diese Vorzüge ihres Arbeitslebens wiegen dessen Schattenseiten

reichlich auf! Und wie steht es mit dem Los der Drohnen? O, ahnten die jungen verliebten „Kavaliere", daß mit dem Tag des Hochzeitsfluges der sehnlichst begehrten Königin ihrem Leben ein Ziel gesetzt ist, sie



bedauerten gewiß nicht das Los ihrer Arbeitsschwestern. Nicht nur der glückliche Sieger und Gatte der Königin muß unmittelbar nach dem kurzen Hochzeitsrausche verbluten, sondern auch alle im Wettflug unterlegenen

Drohnen sind dem sicheren Tode geweiht. Bei ihrer Heimkehr vom Hochzeitsflug finden sie das Flugloch von gar unbarmherzigen Hüterinnen besetzt, die ihnen unerbittlich den Eintritt wehren, sodaß sie, für immer

ausgestoßen, vor Hunger und Kälte elendiglich zu Grunde gehen. Für diejenigen Drohnen aber, welche durch Glück und Zufall durch die Pforte ins Paradies eingegangen sind, steht an dieser unsichtbar Dantes Wort

geschrieben: ,,V«! cbi entraw, Issciate »gni Zperan-a!" Kaum, daß sie ihr molliges, schützendes Nest betreten haben, sind sie ihren Henkern verfallen, deren

Aufgabe und Pflicht es ist, die nach der Befruchtung der Königin überflüssig gewordenen Drohnen als unnütze Fresser und Nichtstuer zu töten. Ohne Stachel hilflos geboren, müssen die eingedrungenen Männchen

widerstandslos das Todesurteil an sich vollstrecken lassen, zum Wohle des sozialistischen Staatswesens. Jn ihm ist für Schmarotzer und Faulenzer kein Platz. Alles wird dem einen hohen Ziel geopfert, das Volksganze

lebensfähig und lebenskräftig zu erhalten, ohne Rücksicht auf das Einzelindividuum: Auch die Vollstrecker des Todesurteils müssen infolge Verlustes ihres Stachels freiwilligen Todes sterben!

Sind die Drohnen also eher zu bedauern als zu beneiden? O nein: „Das Leben ist der Güter höchstes nicht" — soll dieses Wort einen tieferen Sinn haben, was kann es anderes ausdrücken wollen, als oah ein Mann seine

Ehre und Pflichterfüllung höher einschätzen soll als sein Leben und immer bereit sein soll, für sein Jdeal zu sterben? In der Erwartung und Hoffnung auf den höchsten Sieg und Preis bei Ausübung ihrer Ehrenpflicht

erblüht den jungen Drohnen aber zweifellos ein Glück, welches mit dem Tode sicher nicht zu teuer bezahlt ist. Ergeht es uns Männern denn im großen und ganzen anders? Oder blüht uns nicht oft genug auch nur die

Sehnsucht und die Erwartung auf das Lebensglück an der Seite der geliebten und angebeteten Herzenskönigin? Bei der Nichterfüllung dieses heiß erhofften Seelenglücks sind wir bei echter Liebe dem Seelentode verfallen,

bei Erfüllung des erträumten Glücks sind nur zu oft Leib und Seele zugleich dem langsamen Siechtum verdammt, so groß sind meist die Enttäuschungen nach erreichtem „Jdeal"! Wahrlich mir scheint, im sozialistischen

Staat der Bienen und Ameisen, denn auch für den Ameisenstaat gelten analoge Zustände, sind Licht und Schatten gerecht und gleichmäßig unter die verschiedenen Kasten und deren Angehörige verteilt.

Wie alt muß das staatliche Leben dieser Jnsekten sein, damit sie schon heute den Kampf ums Dasein ausmerzen und solche friedliche Staatsgebilde begründen konnten? Eine viel zu kleine Zeitspanne dünkt mich das auf

Grund naturwissenschaftlicher Tatsachen (Geophysik, Radioaktivität etc.) berechnete Alter der Erde von mehreren Tausendmillionen Jahren, um die Wunder und Staatseinrichtungen zu zeitigen, die uns im Leben und Staat

der Ameisen und Bienen begegnen. Bei dem Begreifenwollen des in Natur und Kreatur Seienden bzw. Gewordenen spielt die Zeit keine Rolle; über sie können wir vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus frei

verfügen. Was aber haben wir damit gewonnen für die Erklärung und das Verständnis all der Rätsel, die uns auf Schritt und Tritt immer unbegreiflicher entgegenfragen, wenn wir an Hand der Forschung immer tiefer und

tiefer in die Naturgeheimnisse hineinleuchten und den Schleier lüften, womit Mutter Natur ihre Geheimnisse unseren oberflächlichen Blicken verhüllt hat? Wer lehrte sie, aus ihrem Volksleben die Egoisten und Faulenzer,

die Barone und Bettler, Schieber und Wucherer, Diebe und Hallunken, Räuber und Mörder auszurotten? Wer lehrte sie, die Ziele des Staatssozialismus, der Beseitigung des Kampfes ums Dasein kennen, schätzen und

verwirklichen? Um dieses Zieles willen vermeiden sie mit Absicht und Rücksichtslosigkeit die Gefahr einer Übervölkerung, indem sie nur soviel Larven und junge Brut großziehen, wie es der Wintervorrat an Nahrung

erlaubt. Denn jede Überproduktion an Individuen über die Anzahl hinaus, welche der Boden zu ernähren erlaubt, ist auch beim Menschenvolk der günstige Nährboden für den Kampf ums Dasein von Mensch zu Mensch,

von Volk zu Volk. Der Kampf ums Dasein, der in letzter Instanz den Kapitalismus mit allen seinen logischen Folgerungen zeitigt, ist aber geradezu der Antipode und Todfeind des Sozialismus und seiner Konsequenzen.

Unter dem Gesichtspunkt der Ökonomie und Rationierung des Nachwuchses gemäß dem Nahrungsvorrat erscheinen der Fleiß und die Arbeitslust der Bienen und Ameisen nicht mehr als zufällige Wesenseigenschaften

dieser Sozialisten, sondern als notwendige und gebieterische Erfordernisse, damit die Arbeiter möglichst viel an Nahrung einheimsen und als Wintervorrat aufspeichern, denn nur dann kann die Volksanzahl auf genügender

Höhe gehalten und die Existenzfähigkeit eines Volkes als Ganzes gewährleistet werden. Wie man auch über das „Zweikindersystem" beim Menschenvolke vom ethischen Standpunkte aus denken mag, sicher ist es vom
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte aus rationeller und ökonomischer als das Erzeugen von möglichst vielen Kindern oder gai „Iungens", bloß um ein großes Heer aufstellen zu können.

Glücklicher Naturforscher, der du des eigenen Urteils über Menschliches und oft Allzumenschliches überhoben bist, indem du die Natur befragst und sie für dich sprechen läßt! Geheimnisvolle Natur, die du in deinem

allumfassenden Reiche schon seit Millionen Iahren verwirklicht hast, was im Leben der Völker erst eine Erscheinung der Neuzeit ist! Man höre und staune: Das Zweikindersystem oder das Prinzip, nur so viele Individuen

zu erzeugen, wie durch Krankheit und Alter sterben, hat sein Vorbild sogar in der leblosen Natur. Wollen wir nämlich die Erscheinungen und Forschungsergebnisse der „Radioaktivität" begreifen, so müssen wir nicht nur

Leben und Sterben, Geburt und Tod in die tote Natur hineintragen, sondern auch annehmen, daß innerhalb der „Uranfamilie" von jeder Generation das Zweikindersystem absolut streng befolgt wird.

Jm Mineral „Uranpechblende" finden sich eine ganze Anzahl „radioaktiver" Elemente vor (Uran, Uran-X, Jonium, Radium, Radium-Emanation, Radium A bis Radium F), welche aus sich heraus, ohne unser Zutun,

Energie spenden in Gestalt von Strahlungen („Kanalstrahlen" oder geschleuderte positive Jonen, „Kathodenstrahlen" oder geschleuderte Elektronen und „Röntgenstrahlen", die schon vor der Entdeckung der „Radioaktivität"

dem Physiker bekannt waren und auftreten, je weiter ein „Geißlerrohr" evakuiert wird. Alle die in der Uranfamilie vorkommenden radioaktiven Elemente stehen in innigem Verwandtschaftsverhältnisse, so zwar daß jedes

nachherfolgende Element das „Kind" des vorhergehenden Elementes ist und umgekehrt jedes vorhergehende der „Vater" (oder die „Mutter"?) des nachfolgenden ist. Also ist Radium der „Urenkel" on Uran und dieses der

„Urahne" oder „Urgroßvater" von Radium. Was die Alchymisten seit dem Mittelalter vergeblich erstrebten, Mutter Natur hat es längst vollbracht: Die Umwandlung eines chemischen Elementes in ein anderes! Freilich

wollte der materielle, egoistische Mensch aus wertlosem Blei gleißendes, wertvolles Gold herstellen, die Natur verwandelte dagegen Uran durch alle oben angeführten Generationen schließlich in das nicht mehr radioaktive

Blei. Alles in der Erde gefundene Blei war vor Tausenden von Millionen Jahren radioaktives Uran, dann Uran-T, Jonium, Radium usw.

In einer Tonne (1000 Klg.) Uran sind nur Gramm Radium enthalten, so daß 3 Tonnen Uran (150 000 „Friedensmark") verarbeitet werden müssen, um 1 Gramm Radium zu gewinnen. Mit diesem Gramm Radium sind der

Uranfamilie alle Enkel, Urenkel, Ururenkel usw. entzogen worden. Was fragt der Mensch darnach, will er Radium für seine egoistischen Zwecke gewinnen, daß er grausam eingreift in das herrlich strahlende Uranvolk und

ein mustergiltiges Familienleben zerstört? Der Zweck heiligt die Mittel und das gewonnene Radium braucht er zu Forschungs- und Heilzwecken! Ein einziges Gramm Radium hat mehr als 1 Milliarde mal 1 Milliarde

Atome oder Jndividuen. Die Strahlungsenergie, die uns diese Radiumgeneration des Uranvolkes freiwillig spendet, geht auf Kosten ihrer Jndividuenzahl, denn nur ein zerfallendes oder „sterbendes" Radiumatom strahlt und

nach seiner Strahlung ist es als Radiumatom verschwunden.

Wie bei einem Menschenvolke nicht alle Jndividuen auf einmal sterben, so ist es auch bei der Radiumgeneration: Erst innerhalb mehrerer Tausend Jahre ist die Hälfte aller Radiumatome gestorben und das Gramm
Radium auf Gramm zusammengeschmolzen, wodurch zugleich seine Strahlungsintensivität auf die Hälfte gesunken ist. Wieviel langlebiger ist der „Uran" der Uranfamilie: Erst in einigen Tausend Millionen Jahren ist die

Hälfte der Uranatome gestorben!

Noch mehr der Wunder: Jedes strahlende Atom begeht „Selbstmord", um uns Menschen Energie zu schenken, deren die energiehungrige Menschheit so dringend bedarf. Ja man darf phantasievoll behaupten, das

strahlende Atom opfert willig sein Leben und strahlt vor „Freude" über — die Geburt eines „Kindes". Denn nicht das ganze Atom verschwindet beim Strahlungszerfall, sondern nur ein kleiner Teil seiner Masse

(„Atomgewicht") setzt sich um in Strahlungsenergie, der überwiegende Teil („Restatom") führt als das Atom eines neuen Elementes („Kindes") ein neues Dasein. Soviele Radiumatome in jedem Augenblicke durch

Strahlungszerfall sterben, ebensoviele neue Atome des Elementes „Radium-Emanation" („Kinder" des Radiums) werden geboren. Vergleichen wir das Radiumatom einem „Bienenkorb", wo der „Korb" gleichsam die

Materie oder das Atomgewicht darstellt und die Bienen durch die im Atom lebendig sich bewegenden Elektronen („Elektrizitätsatome") repräsentiert sind, so stellt sich der Vorgang beim Strahlungszerfall ähnlich dar wie

beim Ausschwärmen eines neuen Volkes aus dem übervölkerten Bienenkorb. Es ist kein Zufall, daß Uran mit dem größten Atomgewicht aller chemischen Elemente der Stammvater aller nachgeborenen Elemente

(Generationen) ist und daß gerade am Uran die Radioaktivität entdeckt worden ist. Um der Tatsache Ausdruck zu verleihen, daß im frisch aus der Erde gewonnenen Uran von jeder Generation ebensoviel Jndividuen

sterben, wie von der vorhergehenden Generation geboren werden, sprechen wir von einem „radioaktiven Gleichgewicht". Auf das Menschenvolk übertragen ist das radioaktive Gleichgewicht gleichbedeutend mit dem
Zweikindersystem, wie es beim Franzosenvolke verwirklicht war.

Wahrlich die wildeste Phantasie des Menschenhirns hätte nicht vermocht, der leblosen Natur solche Märchen und Wundermähr anzudichten, wie es der exakte Forscher tun mußte, um die Tatsachen der Radioaktivität

unserem Verständnis und Begreifcnwollen näher zu bringen: Selbst Ariosto und Jules Verne sind Waisenknaben in puncto „Phantasie" ! Diese „physikalische Dichtung" birgt aber neben ihrer Deutung experimentell

erforschter Tatsachen noch einen sehr ernsten Fingerzeig inbezug auf die Frage, ob die im Radium etc. aufgespeicherte enorme Energie der Jndustrie und Technik dienstbar gemacht werden kann. Dieser Frage Antwort

wird freilich erst von praktischer Bedeutung, wenn die Kohle und alle brennbaren Substanzen aufgebraucht sein werden, von denen heute Industrie und Technik, Handel und Verkehr zehren und von diesem unersetzlichen

Schatz im Schöße der Erde jährlich mehr als 1200 Millionen Tonnen allein an Steinkohle verbrauchen.

Soll der im Radium aufgespeicherte Energievorrat nutzbar gemacht werden, so muß die Forschung es verstehen lernen, den Selbstmord des Radiums zu beschleunigen, sodaß die Hälfte aller Radiumatome nicht erst in

paar Tausend Jahren zerfällt, fondern in beliebig kurzer Zeit, um zum Treiben von Maschinen, Eisenbahnen und Schiffen die genügenden Pferdestärken liefern zu können. Bisher konnte kein Mittel, weder Kälte, noch

Hitze, weder Druck, noch Vakuum, den Strahlungszerfall der radioaktiven Elemente beschleunigen. Aber auch die Hoffnung auf ein späteres Gelingen mit verbesserten experimentellen Mitteln ist meines Erachtens nur

gering, falls das Leben und Sterben der radioaktiven Substanzen gemäß den erforschten und oben dargelegten Gesetzen unabänderlich ist, d. h. falls die erkannten Gesetze wirkliche „Naturgesetze" sind. Sind es, wie wir

Physiker glauben annehmen zu müssen, Naturgesetze wie die Gesetze des freien Falles, der Spiegelung und Brechung, so sind wir ihnen unerbittlich unterworfen, ohne auch nur ein Jota an ihrem ewigen, ehernen Verlauf

ändern zu können, dann bleibt die radioaktive Energie unserer Maschinerie für immer entzogen!

Um in die physikalischen und chemischen Geheimnisse der Jmmenheit einzudringen und sie dem Forscherauge zu enthüllen, mußte die Mathematik und Chemie schon eine hohe Stufe ihrer Entwicklung erreicht haben.

Ohne die mathematische Theorie von den „Minimalflächen", gemäß welcher z. B. die Kugel die kleinste Oberfläche ist, die ein gegebenes Volumen umschließt, hätte man niemals erkennen und schätzen lernen, daß die

Bienen auch von dieser Lehre Kenntnis besitzen: Die Flächen, in denen die Waben oder Zellen der Bienen mit ihrem gemeinsamen Boden zusammenstoßen, sind so gestellt, daß sie bis auf einige Winkelminuten genau den

größten Rauminhalt begrenzen. Als kenntnisreiche und gelehrte Chemiker müssen wir sowohl die Bienen als auch die Ameisen anerkennen. Des Raummangels wegen genüge die Anführung einiger Beispiele. Der Honig,

den wir als „Blütenhonig" am meisten schätzen, wird von den Bienen aus dem den Blüten entzogenen Rohmaterial erst im Magen nach allen Regeln der organischen Chemie fabriziert, wobei vor allem der Rohrzucker in

den leicht verdaulichen Fruchtzucker umgewandelt wird. Erst nach genügender chemischer Behandlung wird er aus dem Magen wieder herausgegeben und in die Waben gefüllt. Um ihn keimfrei aufzubewahren und vor

Zersetzung zu schützen, werden die Vorratskammern bis oben gefüllt und mittelst Wachsdeckels hermetisch verschlossen. Auch die Ameisen verfahren ähnlich und bewahren den Wintervorrat durch Beträufeln mit

Ameisensäure vor dem Verderben. Noch raffinierter verfahren die fogen. „Honigameisen" in Mexiko und Australien, indem sie sich als Vorratskammern leibhaftiger Schwestern bedienen, deren Leib sie mit dem
fabrizierten Süßstoff fast bis zum Platzen füllen. Gierig lassen sich diese, an der Decke des Vorratsraumes festgeklammerten „Honigtöpfe" füllen und verharren geduldig am selben Orte, bis bei eintretendem

Nahrungsmangel die hungrigen Arbeiterinnen den aufgespeicherten Honig zurück verlangen, ihn aus dem Munde der bis zu einer Halbkugel aufgeblähten Honigameise saugend. Wo gibt es im Leben der Tiere und

Menschen auch nur ein ähnliches Beispiel von Aufopferungsfähigkeit einzelner für alle? Sicher aber ist der im Leib der lebenden Schwestern geborgene Honig vor Schaden und Verderbnis bewahrt.

Opferreich ist auch das Leben gewisser Zwischenstufen zwischen den beiden Hauptkasten bei einigen Ameisenarten, bei denen sich Schwestern mit auffallend großem Kopfe entwickelt haben. Diesen „Großköpfen" ist

die spezielle Aufgabe des „Türhüters" zugefallen, indem sie ihren Dickkopf, einem Propfen gleich, in die rundliche Zugangsöffnung pressen, damit kein Fremdling die Behausung betritt, während sie willig ihren Kopf

zurückziehen und den Eintritt freigeben, wenn ein Angehöriger des Nestes um Einlaß bittet. Zu diesem Zweck „betrillert" der Genosse den lebenden Propfen mit seinen „Fühlern", die den Ameisen zugleich als Tast-,

Geruchs- und Orientierungsorgan dienen. Ihr Geruchssinn ist so stark entwickelt, daß sie durch den Geruch allein die zum eigenen Nest gehörigen Individuen von denen fremder Nester vollständig unterscheiden können.

Mit Hilfe der Fühler reinigen sie auch ihren Körper, bürsten, kämmen und waschen sie ihre Schwestern und erweisen sich gegenseitig Liebkosungen. Nach Art der „Trommelsprache" wilder Völker sollen die Ameisen sich

durch ihre „Fühlersprache" sogar gegenseitlich verständlich machen können.

Bei Betrachtung all dieser Eigenschaften und Einrichtungen im Leben und Staat der Ameisen und Bienen drängt sich uns unwillkürlich die Frage auf, wie es diese Tierchen bei ihrem winzigen Gehirn zu solcher

Vollkommenheit und Vorbildlichkeit haben bringen können. Wer war ihr Lehrmeister? Vergebliches Bemühen, dieser Frage eine befriedigende Antwort zu geben! Ewiges Rätselraten und fruchtlose Anstrengung der

menschlichen Vernunft mit ihrem quälenden Kausalbedürfnis, die letzte Ursache des Geschehens und Gewordenseins ergründen und der Frage „Warum" die Antwort finden zu wollen! Es bleibt ein Lallen und Stammeln in

leeren, inhaltslosen Worten, sobald wir versuchen, die Erscheinungen und Wunder in Natur und Kreatur zu erklären. Mit vollem Recht dürfen wir hier Goethe zitieren: „Wo die Begriffe fehlen, da stellt zur rechten Zeit ein

Wort sich ein." Und so sagen die einen, es sei der „Jntellekt" oder die „Jntelligenz", die anderen, es sei der „Jnstinkt", denen die Jmmenoölker das Erreichte zu verdanken haben. Wahrlich, nun wissen wir es ganz genau,

wer ihr Lehrmeister war und A sind von der Lösung des Rätsels doch noch so weit entfernt wie zuvor! „Mit Worten läßt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten, an Worte läßt sich trefflich glauben, und von

dem Wort läßt sich kein Jota rauben", weiser und gotterleuchteter Wolfgang Goethe, wie tief hat dich der Weltgeist in die Tiefen und Untiefen der menschlichen Sprache und Jrrungen schauen lassen! Wie leicht sich der

Mensch doch betrügt und betrügen läßt, wenn er seine Schwächen und Blößen nicht verraten will, wenn er, seiner Gottähnlichkeit vertrauend, vergessen machen will, daß er nur als „Mensch" geboren worden ist.

II.

Was wir aufgrund der Jmmenforschung mit Sicherheit behaupten dürfen, ist lediglich dies: Alles, was da ist und lebt, ist ein im Laufe der Jahrmillionen Gewordenes, alles Sein und Werden in Natur und Kreatur ist

ewigen, ehernen und unerbittlichen Gesetzen unterworfen. Wer mit mir diese Erkenntnis teilt, wird skeptisch und mitleidig lächelnd herabschauen auf alle Berufenen und Unberufenen, Jdealisten und Egoisten, Optimisten

und Phantasten, die ein Volk nach ihren Wünschen und Zielen führen und lenken wollen, um es zu beglücken, ohne Fühlung mit Mutter Natur und ihren Werken, ohne Kenntnis von dem gesetzmäßigen Geschehen in Natur

und Kreatur zu haben, ohne zu fragen, ob mit dem gegebenen Menschenmaterial ihre Ziele sich auch verwirklichen lassen. Hüten wir uns vor dem Fehler, den die alten Philosophen machten, wenn sie aus ihrem Hirn

heraus, am „grünen Tisch", ein „naturphilosophisches" System oder „Weltbild" ausklügelten, um es der Natur aufzudrücken, ohne die Natur befragt zu haben oder, noch schlimmer, ohne überhaupt die Natur und Kreatur

als etwas Gegebenes und Göttliches zu beachten. Das ist der Unterschied zwischen unserem modernen Weltbild und demjenigen der Alten, zwischen unserer Atom- und Elektronenlehre und der Atomtheorie der alten

Demokriten, daß wir unsere Lehre an Hand der Erscheinungen und der Naturgesetze bilden, um diese zu begreifen, während jene ihre Lehre als logisches System in sich aufstellten, wohl lediglich, um ihrem spekulativen

Geist zu genügen.

Jn logischer Konsequenz unseres Bestrebens, das im Volk und Staat der Ameisen und Bienen naturgesetzlich Gewordene kennen zu lernen, um daraus Anregungen erhalten und Nutzanwendungen ziehen zu können für



das der Menschheit von der Natur bestimmte Los, stellt sich uns zunächst die Frage entgegen, ob der im Staatsleben der Immen verwirklichte Sozialismus naturnotwenoig wohl auch den Menschenvölkern zugedacht ist?

Wer vermöchte dieser heiklen Frage die richtige Antwort zu erteilen, ohne sich anzumaßen, eine Art „Vorsehung" zu spielen? Was wir aus dem Gewordenen im Völkerlebcn der Ameisen und Bienen schließen dürfen, ist

lediglich die Folgerung, daß es ein mögliches, erstrebenswertes und ideales Ziel ist, den Kampf ums Dasein, wenigstens von Individuum zu Individuum innerhalb eines Volkes aus der Welt zu schaffen, welches hohe Ziel

alle Politiker und Volksbeglücker beherzigen und zu verwirklichen streben sollten, ganz unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Partei. Es kann meines Erachtens keinem Zweifel unterliegen, daß dieses, von den Immen
erreichte, hohe Ziel vom Schicksal auch dem Menschengeschlecht bestimmt ist. Die Schwierigkeit und Meinungsverschiedenheit beginnt erst, wenn wir der Frage nachgehen, auf welchem Wege und mittelst welcher

Staatsform der Kampf aller gegen alle auszumerzen ist. Wo sich noch Herrenvolk und Eklavenvolk gegenüberstehen, wie bei einigen Ameisenarten, auf die wir später zu sprechen kommen werden, ist das Herrenvolk noch

auf den Kampf mit anderen AmeisenVölkern angewiesen, während trotz alledem innerhalb des Herren- und Sklavenstaates „ewiger Frieden" von Individuum zu Individuum herrscht und Sklaven wie Herren das Volkswohl

über das eigene Wohl stellen. Erst recht ist der Kampf ums Dasein verschwunden, wo im Staate der Immen der „Sozialismus" verwirklicht worden ist. Ist also die Beseitigung des Kampfes ums Dasein innerhalb eines

Volkes nur im rein sozialistischen Staate zu verwirklichen? Schwer zu beantwortende Frage! Sicher aber steht fest, daß in einem Staate, wo der krasse Kapitalismus mit allen seinen Auswüchsen in üppigster Blüte steht,

wo sich das ganze Volk fast nur in arm und reich gliedert, die Armen stets kämpfen werden gegen die Reichen, Gewalt und Macht die Menschlichkeit und Gerechtigkeit zu verdrängen suchen werden, der Kampf ums

Dafein seine wildesten Orgien feiern wird. Und so wird es sein, solange in einem Staate der „Militarismus" und „Imperialismus" die Führung an sich gerissen haben und das Volk in zwei Parteien spaltet, Befehlende und

Gehorchende, Aristokratie der Geburt und des Geistes und Plebs oder Proletariat.

Wer obige Frage auf Grund des Gewordenen und Errungenen mit „Ia" beantwortet im Staate der Immen und unter Berufung auf diese Tiervölker den Sozialismus erstrebt, um durch ihn auch die Menschenvölker vom
Kampfe ums Dasein innerhalb eines jeden Volkes zu erlösen, den mag man als einen Theoretiker und Idealisten belächeln, aber man hüte sich, ihm unlautere oder egoistische Motive unterzuschieben. Andererseits bedenke

der auf Grund solcher Schlußfolgerung zum StaatsSozialismus als ideale Staatsform Bekehrte und Belehrte, dag von der Gewinnung eines Zieles bis zu dessen Verwirklichung noch ein weiter, unbekannter Weg
zurückzulegen ist, dessen Betreten eine große Dosis von Selbstvertrauen und Kampfesmut voraussetzt. Gilt es doch die Mehrheit der Wähler von den Segnungen zu überzeugen, welche durch die Beseitigung des Kampfes

ums Dasein gezeitigt werden und nach Ansicht der Sozialisten allein durch die Verwirklichung des Staatssozialismus erreichbar scheinen, um die politischen Gegner aus dem Felde zu schlagen. Gewiß ist das Ziel des

idealen Sozialisten ein hohes, insofern durch die Beseitigung des Kampfes aller gegen alle das friedliche Spiel der freien und latenten Volkskräfte erklingen und wirken kann, darum darf man es ihm nicht verübeln, wenn er

vor keinem Hindernisse zurückschrickt, welches die Verwirklichung seines idealen Zieles zu hindern sucht, Umsomehr aber ist er auch zur Beherzigung des Wortes „Erst wägen und dann wagen" verpflichtet.

Jnbezug auf die praktische Verwirklichung des Zieles, das friedliche Spiel der Kräfte aller Einzelnen in den Dienst des Ganzen zu stellen, darf man nicht ohne weiteres auf die von den Jmmen erreichte Staatsform

exemplifizieren. Hier heißt es mit dem gegebenen Menschenmaterial rechnen und nur zu gut wissen wir alle, daß die Menschen weder Engel, noch mit den Tugenden und Eigenschaften der Ameisen und Bienen

ausgestattet sind. Was von diesen staatlich lebenden Tiervölkern gilt, darf also noch lange nicht als Muster und Vorbild für die Menschenvölker hingestellt werden. Ja inbezug auf die Verwirklichung jenes hohen Zieles

hört jede Analogie und Schablone auf: Während bei der Menschheit alle männlichen und weiblichen Individuen mit Geschlechtstrieb geboren werden und zwar in nahezu gleicher Anzahl, weisen jene Tiervölker nur eine

relativ geringe Anzahl von Männchen auf, behufs Begattung einiger weniger Weibchen oder gar nur einer „Königin"' das große „Volk" besteht aus geschlechtslos gebornen „Weibchen" oder Arbeiterinnen.

Zur Verwirklichung jenes Zieles müssen wir eigene Wege einschlagen, wollen wir der Menschennatur gerecht werden, und zwar solche, auf denen die weitaus überwiegende Mehrzahl des Volkes willig und gern

mitmarschiert, überzeugt, daß der Weg zum Heile des Ganzen unter Herbeiführung des Glückes jedes Einzelnen führt. Hier schon scheiden sich die Ansichten auch der überzeugten Anhänger des politischen

Staatssozialismus: Während die „Mehrheitssozialisten" glauben, durch Kom promisse am ehesten zum Ziele gelangen zu können, lehnen die „Unadhängigen" jeden Kompromiß selbst mit den Anhängern der „Demokratie"

ab und hoffen harrend ihrer Zeit, durch Aufklärung und geistige Propaganda im Laufe der Zeit die Wähler-Mehrheit überzeugen und auf ihre Seite ziehen zu können. Von denjenigen Linksradikalen, die durch Propaganda

der Tat, durch Gewalt und Terror ihre „sozialistischen" Ideale der Menschheit aufzwingen wollen, kann hier gemäß der ganzen Tendenz dieses Artikels geschwiegen, über sie zur Tagesordnung übergegangen werden.

Ebenso wenig aber lohnt es sich von denjenigen zu reden, die noch auf dem „feudalen" und naturwidrigen Standpunkte der Geburtsrechte und Vorrechte des Geldsacks stehen. Wenn schon Mutter Natur insofern ungerecht

sein sollte, als sie ihre Gaben an körperlicher Kraft und Schönheit, an Seele, Geist und Gemüt sehr verschieden austeilt, so sollte die Menschheit erst recht darnach streben, zu diesen vermeintlichen Ungerechtigkeiten nicht

noch neue zu fügen, indem sie das Volksleben so gestaltet, daß die Entwicklung und Zukunft des Neugebornen gehemmt oder gefördert wird, je nachdem dieser im Bett des Bettlers oder des Millionärs gezeugt wird.

Mit der Natur können und dürfen wir nicht rechten, denn unerbittlich waltet und schaltet sie nach ihren ewigen, ehernen Gesetzen, denen wir gleich Sklaven unterworfen sind. Im übrigen steht es dahin, ob wirklich

Mutter Natur ihre Gaben so „ungerecht" verteilt, wie es uns auf den ersten Blick scheinen will. Ich erinnere in dieser Hinsicht nur an die Gellertsche Fabel, in der ein Reicher seinen für beide Knaben nicht hinreichenden

Reichtum dem Gescheiten hinterläßt, weil — „der Dumme mit seiner Dummheit" durchkommt. Auch manch schönes, und darum vielbegehrtes Mädchen mag in ihren reiferen Iahren bedauern, als „Venus" geboren worden

zu sein, während das „häßliche", aber mit reichen seelischen Gaben ausgestattete, und darum von nur einem Freunde und Kenner beglückte Mädchen sich dankerfüllt ihres früheren Aschenbrödeldaseins erinnern wird:

„Wer zuletzt lacht, lacht am besten!"

Mit denjenigen allzumenschlichen Menschen aber müssen wir rechten, die schon den Neugebornen in Fesseln schlagen oder ihn auf goldenen Thron setzen wollen. Die Forderung „Freie Bahn dem Tüchtigen" ist so

selbstverständlich, ethisch und Kultur fördernd, daß nur der Dummkopf, Egoist und Antichrist („Ehrist" im Sinne Iesu und des neuen Testaments) dagegen ankämpfen kann und darum es vollauf verdient, als solcher

gebrandmarkt zu werden. Solange dieses rein menschliche Gebot noch Gegner und Widerstand findet, kann man wahrlich begreifen, wenn selbst reine Idealisten dem Worte huldigen sollten, wenn gleichwohl seine

Ausführung eines jeden Menschen unwürdig ist: „Und folgst du nicht willig, so brauch ich Gewalt!" Die Verwirklichung des Zieles „Bahn frei dem Tüchtigen" , um unabhängig von Geburt und Reichtum jedermann,

Männlein wie Weiblcin, die seinen Fähigkeiten angepaßte Laufbahn zu öffnen, ist aber nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit und Gerechtigkeit, sondern eine kategorisch gebotene Notwendigkeit, zumal für unser von

übermütigen, kurzsichtigen „Siegern" geknechtetes und verarmtes Volk. Coli es sich wieder emporarbeiten zu dem ihm kraft seiner Tugenden und Fähigkeiten gebührenden „Platz an der Sonne", so gilt es nicht nur zu

arbeiten und zu produzieren, soviel alle fleißigen Hände nur hervorbringen können, sondern ebenso kategorisch gilt es neue Werte zu schöpfen und zu erschaffen auf geistigem und idealem Gebiete.

Aufgezwungene und ungern geleistete, weil den Fähigkeiten und Kräften nicht angepaßte und zusagende Arbeit bleibt unergiebig und minderwertig. Wie sollte aber auch derjenige, der sich „Lohnsklave" fühlt, weil er

arbeiten muß, nur um im Kampfe ums Dasein bestehen zu können, die ihm aufgezwungene Arbeit lieben lernen, sie um ihrer selbst willen verrichten, wodurch allein die Arbeit „geadelt" wird? Also gilt es den „Adel" jeder

Art von Arbeit nicht nur zu predigen, sondern auch zu verwirklichen. Erst wenn der Beruf und die Art der Arbeit sich deckt mit dem inneren Beruf und jede Art von Arbeitsverrichtung auch die genügende Belohnung

findet, um ein sorgloses Auskommen zu gewähren, erst dann dürfen wir erwarten, daß die Arbeit nicht als Zmang und Lohnsklaverei, sondern als ethische Pflicht und Selbstzweck empfunden werden kann.

Was von der körperlichen oder Handarbeit gilt, dürfte mehr noch von der Geistesarbeit gelten. Ohne die Schöpfungen des Geistes auf allen Gebieten der Industrie und Technik, ohne die Arbeit des Forschers in allen

Disziplinen der Naturwissenschaft, speziell in Physik und Chemie, gäbe es keinen Fortschritt und Aufstieg technischer Getriebe. Die Entdeckung neuer Erscheinungen und Gesetze, die Bändigung noch unbekannter

Naturkräfte und ihre Nutzbarmachung sind die unerschöpfliche Quelle, von der letzten Endes Technik und Industrie, Handel und Ber> kehr gespeist werden. Was der Sämann im Leben der Völker ist, der einzige wirkliche

Produzent, der aus einem Korn mit Hilfe der Sonnenstrahlung viele Körner hervorzaubert, das ist der erfolgreiche Forscher für das volkswirtschaftliche Leben. Soll der ganze Volkskörper nicht Schaden leiden, so müssen

Kopfarbeiter und Handarbeiter friedlich und bewußt am gleichen Strange ziehen, einander ergänzend wie Seele und Körper des menschlichen Organismus, wie Kraft und Materie der leblosen Natur. Lange genug blickte der

Geistesarbeiter geringschätzig herab auf die Handarbeit, heute bilden sie die Parias, die den geistlötenden Kampf ums Dasein kämpfen müssen, anstatt sorglos und gesichert ihre geistigen Kräfte spielen lassen zu können,

um fruchtreich zu schaffen und erschaffen, zu forschen und erforschen, um neue Quellen zu erschließen und neue Industrien zu ermöglichen

„Freie Bahn dem Tüchtigen" heißt alle geistigen und schöpferischen Kräfte wecken und schulen zur Förderung des Ganzen, getragen vom inneren Drange: „Einer für alle, alle für einen!" Solange noch keine Gleichheit

der Schulung verwirklicht,, ob durch die Einheitsschule oder anderswie, solange die geistigen und freien Berufe nur dem Geldsack offenstehen oder durch Entbehrung und Hungern erkauft werden müssen, solange nicht

allen Kindern der Weg zur Erreichung ihrer beruflichen Ideale geebnet und ermöglicht ist, solange wird es Neid und Haß geben zwischen den verschiedenen Kasten zum Schaden des Gesamtwohles und der Kultur. Der

schädliche und kulturwidrige Kastengeist ist die Folge des kapitalistischen Systems und der Unfreiheit inbezug auf die Wahl des Berufs. Ehe die Berufswahl nicht lediglich durch die individuelle Veranlagung und Neigung

diktiert ist, eher wird der Kastengeist nicht verschwinden, eher wird die Arbeit nicht als Pflicht und Naturgesetz aufgefaßt, eher kann sich der Traum von der Wiederkehr des „Paradieses" auf Erden nicht erfüllen.

Wenn es je ein „Paradies" gegeben haben sollte, welches dem biblischen glich, so war es dadurch vom irdischen Dasein der nachparadiesischen Zeit unterschieden, daß die Begriffe „Arbeit" und „Kampf ums Dasein"

fehlten. Wohl mögen auch die paradiesischen Menschen „gearbeitet" haben, aber nicht als Mittel zum Zweck der Ernährung. Ausgestoßen ist der Mensch aus dem „Paradiese", erst seitdem er im „Schweiße seines

Angesichtes" sein Brot verdienen mußte, um leben zu können, erst seitdem infolge Übervölkerung und anderen Gründen der Kampf ums Dasein von Mensch zu Mensch, von Stamm zu Stamm, von Volk zu Volk zu wüten

begann. Der Begriff „Arbeit" erhielt einen bitteren Beigeschmack und Ekel, je mannigfaltiger die Arbeitsteilung, je größer der Unterschied der Kasten, je größer der Reichtum und Luxus auf der einen Seite, die Armut und

Nahrungssorge auf der anderen Seite wurde, je krasser und folgenschwerer der Kampf aller gegen alle den Sinn für das Ideale erstickte. Die Iagd nach dem Golde vergrößert die Kluft zwischen arm und reich, dagegen

beglückt und bereichert der Reichtum an inneren, idealen Gütern nicht nur den Besitzer, sondern strahlt seine wärmenden Strahlen auch allen anderen zu.

Was uns bitter not tut, ist mehr Herzensbildung und Idealismus, Schulung des Charakters und des Geistes, anstatt Dressur im Wissen, Übung im Gebrauch der Vernunft. Zartes Pflänzlein „Vernunft", wie blühst du dem
Veilchen gleich im Verborgenen nur, wo du eigentlich der Regulator sein solltest für alle Handlungen des Menschen! Mit Vernunft die Dinge und Ereignisse betrachten, heißt sie ohne egoistische Wünsche betrachten, aus

den gegebenen Konstellationen im Natur-, Menschen- und Völkerleben logische, nicht vom krassen Egoismus diktierte Schlüsse ziehen. Viel verspöttelter Idealismus, dir allein verdanken wir das, was ich wahre „Kultur"

heiße, die Ewigkeitswerte, von denen wir zehren, wenn wir nach des Alltags Mühe den inneren Menschen zum „Menschen" erheben und unserer Seele Nahrung spenden wollen. Wahrlich das Leben wäre nicht lebenswert,

leben hieße „vegetieren", wenn die Menschheit als Ganzes nicht jene „Erdengötter" gezeitigt hätte, denen allein wir Kunst und Wissenschaft, Religion und Ethik verdanken. Freilich müssen Millionen Individuen kommen,

zeugen und gehen, ehe ein „Genius" der Welt geschenkt wird, drum gilt es diese zu hüten, pflegen und mehren. In den wirklichen „Fürsten" auf Erden, deren Werk und Wirken unsterblich ist und unerschöpflicher Born für

der Seele hungriges Verlangen, gipfelt der Aufstieg zu höherer Kultur. Einem Goethe, einem Beethoven, einem Helmholtz verdankt das deutsche Volk größeren Weltruf als tausend siegreichen Schlachten, als hundert

Milliardären. Darum „Bahn frei dem Tüchtigen", denn dies heißt die Güter der wahren Kultur vervielfältigen, das innere Glück der ganzen Menschheit erhöhen, zumal wenn erst jedermann fähig gemacht und teilhaftig

geworden ist auch aller idealen Güter der Kultur. Groß ist der Hunger des „Volkes" nach diesen idealen Schätzen und vorübergehen wird das augenblickliche Fieberdelirium nach der, durch den nervenzerrüttenden und

kräftezehrenden Krieg gezeitigten Krankheit unseres Volkskörpers und seiner Seele. Wie nach der überwundenen Krisis einer schweren Krankheit der menschliche Organismus mit der Genesung auch wieder seine früheren

Kräfte und Fähigkeiten spielen läßt, so können auch die Tugenden und herrlichen Eigenschaften des deutschen Volkes durch die jetzige Krise nicht auf immer ausgelöscht werden. Im Gegenteil: „Not lehrt beten" und „Wo
die Not am größten, da ist Gott am nächsten"! Möchten diese Sprüche so zu deuten sein, daß uns Gott all die Leiden geschickt hat, um uns zu läutern. Möchte diese Läuterung gipfeln in der Verwirklichung der

Errungenschaften, deren sich die Ameisen- und Bienenvölker rühmen dürfen. Was diefe Tiervölker zu erreichen im Stande waren, dürfte wohl kaum von der Natur den Menschenvölkern für immer versagt sein, ohne daß

die Menschen von ihrer „Gottähnlichkeit" zu Ameisen- und Bienengeschöpfen herabzusinken brauchen. Ie eher ein Menschenvolk den Kampf ums Dasein ausmerzt und die Arbeit zur freudigen, beglückenden Pflicht

erhebt, umso besser wird es im Kampf ums Dasein gegen andere Völker bestehen. Denn in weiterer Ferne winkt den MenschenVölkern der Völkerfrieden oder gar die Verbrüderung der gesamten Menschheit oder der

Internationalismus, falls ihnen das gleiche Los vom Schicksal beschert sein sollte, welches den Immenvölkern be-' schieden war.

Um beurteilen zu können, ob die Völker der Ameisen und Bienen, außer dem Sozialismus in jedem einzelnen Staate, etwas ähnliches erreicht haben, was wir als „Völkerfrieden", „Völkerbund" oder „Internationalismus"

zu bezeichnen pflegen, Begriffe, die durchaus keinen scharf umrissenen Eigenschaftskomplex beanspruchen können, müssen wir das Verhältnis von Volk zu Volk und Art zu Art der Immen betrachten. Auch bei Erörterung

dieser Frage halten wir uns mehr an das Leben und die Einrichtungen der Ameisen, als an das der Bienen, da diese durch ihre „Kultivierung" und Erhebung zu „Hausfreunden" des Menschen ihrer natürlichen Beziehungen

von Volk zu Volk verlustig gegangen sind.

Im allgemeinen nehmen bei der überwiegenden Mehrzahl der Ameisenarten die Individuen verschiedener Völker, auch derjenigen der gleichen Art, wenig Notiz von einander, mindestens pflegen sie keinen

freundschaftlichen Verkehr mit einander. Streng wachen die Wächter und Torhüter am Eingang des Nestes, daß kein Angehöriger eines anderen Nestes Eintritt erhält. Ia, eher stehen die Bürger verschiedener Staaten

feindlich zu einander, denn bringt man sie absichtlich mit einander in Berührung, so werden die zu Hause friedliebenden Tierchen nervös, streitsüchtig und kampflustig. Internationale Beziehungen fehlen also und von

einem „Völkerbund" kann keine Rede sein. Was hätten diese Einrichtungen auch für einen Zweck, wo bei der Kleinheit der Tierchen Millionen Individuen in einem Neste oft winziger Ausdehnung Platz finden und

mehrere Quadratmeter Erdboden genügen, um allen Volksgenossen Nahrung zu liefern? Im großen und ganzen „Ackerbauer", von den Früchten des Bodens lebend, treiben sie Handwerk und Technik nur für den eigenen

Hausbedarf, fabrizieren sie nichts, um damit Handel zu treiben. Wozu also Verkehr mit anderen Völkern? Ist aber ein Volk zu groß geworden, droht eine Übervölkerung, so schwärmen Bienen mit ihrer erwählten Königin

aus, so gründen sich die Königinnen der Ameisen mit ihren Getreuen neuen Kolonien: an Boden fehlt es nicht. Genau das gleiche Los war den Menschenvölkern beschieden, als der Verkehr über den ganzen Erdball noch

nicht möglich war, als die Industrie noch nicht ins Maschinelle übergegangen war. Da hieß es auswandern, um neuen Nährboden zu finden oder zu erobern. Gäbe es nicht Länder und Kolonien mit Überschuß an Nahrung

und Nohstoffen, könnten diese nicht über den Kontinent und Ozean gebracht werden, wo bliebe da die Möglichkeit durch Überproduktion an Erzeugnissen und Handelswaren in Industriestaaten das Minus an

Bodenfrüchten auszuwetzen? Erst mit der fortschreitenden Technik und Industrie, erst durch die Bezähmung des Feuers in der Dampfmaschine und den Explosionsmotoren, kurz infolge der sogen. „Segnungen" des

naturwissenchaftlichen Zeitalters war die Möglichkeit gegeben, den in Großstädten und Industrieländern zusammengepferchten Millionenvülkern die genügende Nahrung zu verschaffen. Diese Möglichkeit hört auf,

entweder wenn der Vorrat an Kohle und brennbaren Substanzen erschöpft ist oder wenn die Menschheit sich bis zum Übermaß vermehrt hat.

Was es bedeutet, wenn einmal allein die Förderung und Zufuhr der Kohle unter dem Bedarf des modernen Energiehungers bleibt, sodaß Kohlenmangel eintritt, erleben wir heute am eigenen Leibe. Wenn erst der

KohleVorrat erschöpft sein sollte, und der Energiehunger der Menschheit wächst von Tag zu Tag, dann rettet nur noch die Auswanderung die Überzähligen vor dem Verhungern, dann beginnt wieder der „Kampf um die



Scholle", wie einst zur Zeit der Völkerwanderung. Der gleiche Zwang wird der Menschheit aufgezwungen, ganz unabhängig von der Frage nach derEnergie, wenn die Menschen sich so weiter vermehren wie bisher und die

gesamte Erdoberfläche trotz intensivster Bewirtschaftung nicht genug Nahrung zu liefern oder die Wissenschaft nicht aus Stein Brot hervorzuzaubern vermag.

Obgleich die Zahl der Ameisenvülker oder gar ihrer Individuen nicht einmal schätzungsweise angegeben werden kann, so ist doch noch für undenkbare Zeiten Raum genug für immer neu zu gründende Nester und

Kolonien vorhanden. Stets wird also die unmittelbare Umgebung einer jeden mit Vorbedacht neu angelegten Siedelung genügende Nahrung für alle Volksgenossen bieten und es liegt somit gar kein Grund vor, mit dem
Nachbarvolks in Beziehung zu treten. Mit später zu besprechenden Ausnahmen leben also alle Ameisenvölker im Frieden mit einander und jedes derselben besorgt unbekümmert um das Tun und Treiben der anderen

Völker seine eigenen Angelegenheiten: Das „Selbstbestimmungs recht" ist im Völkerleben der Ameisen und erst recht im Leben der „zahmen" Bienenvölker verwirklicht! Auch kann man insofern von einem

„Völkerfrieden" reden, als mindestens die Völker der gleichen Art und die allermeisten Völker verschiedener Art sich nicht befehden und gegenseitig mit Krieg überziehen .

Das Ameisenleben hat seine höchste Stufe der Entwicklung in den Ländern mit heißem Klima und üppiger Vegetation erreicht. Ie günstiger die Bedingungen für die Ernährung sind, umso größer ist die Kopfzahl eines

Volkes, umso zahlreicheren Nestern begegnen wir auf Schritt und Tritt. Die in Europa lebenden Ameisenarten sollen nur noch Überbleibsel jener Fauna sein, die hier in uralten Zeiten geherrscht haben mag. Für diese

Vermutung spricht nicht nur die hohe Entwicklungsstufe und Mannigfaltigkeit der tropischen Ameisenarten, sondern auch die Tatsache, daß z. B. in Kroatien mehr fossile Arten aufgefunden worden sind, als heute noch

ganz Europa aufzuweisen hat. Und doch finden sich auch bei uns Ameisen auf jedem Quadratmeter Boden im Freien und im Hause der Menschen, wo immer Pflanzenwuchs und sonst etwas Naschbares vorhanden ist.

Nicht das kleinste Krümchen entgeht dem Spürsinn der „Rasen- oder Hausameise", die dem Menschen als eine Art „Hauspolizei" eher nützlich als schädlich ist, wenn man die Speisevorräte nur hoch genug über dem
Boden aufbewahrt. Die mit Schiffstransporten in Hafenstädte verschleppte „P haraoa meise" ist schon weniger harmlos, indem sie das Holz der Möbel zernagt, sich darin einnistet und alle eßbaren Dinge des Hauses als ihr

Eigentum betrachtet.

Von ihr wie von der überall anzutreffenden Rasen- oder Hausameise, einer „Weltbürgerin" vergleichbar, wußte schon Salomo, daß sie Sämereien stiehlt und hamstert, um genügenden Wintervorrai anzuhäufen, denn in

feinen Sprüchen heißt es: „Gehe hin zur Ameise, du Fauler, und betrachte ihre Wege und lerne Weisheit! Sie hat keinen Führer noch Lehrmeister, noch Herrn. Und doch bereitet sie im Sommer ihre Speise und sammelt in

der Ernte ihren Vorrat. Sehr klein und doch weiser als alle Weisen." Anfangs ungläubig belächelt hat sich diese Beobachtung vollauf bewahrheitet, freilich nur in Ländern mit südlichem Klima, wo auch während des

„Winters" reges Leben im Neste herrscht, während in nördlichen Ländern die Ameise ihren Winterschlaf hält.

Diese „E rnteam eis en" gehen oft weit auf die Suche nach Körnern, klettern sogar auf die Fruchtstände der Pflanzen und schütteln die reife Frucht herab. Unten raffen die Genossen den Samen zusammen und schleppen

ihn zum Neste, wo andere Arbeiterkolonnen die Körnerbeute in Empfang nehmen, um sie in den Vorratskammern zu verstauen. Ist der Weg zu weit, so werden in Etappen „Depots" angelegt. Alle Abfälle werden forgsam

aus dem Neste entfernt, die Körner selbst von allen Infusorien und Bakterien befreit, um sie vor dem Keimen beim Lagern zu schützen. Den alten Ägyptern gleich, wählen sie als Aufbewahrungsort ihrer Körnerernte

trockene, vor Regen und Nässe geschützte Erdlöcher. Dringt gleichwohl einmal der Regen ein, so schleppen die gewitzigten Tierchen die Sämereien ins Freie, sie im Sonnenschein trocknend. Alles Eßbare sammelnd,

bevorzugen sie öl-, stärke- und stickstoffreiche Samenarten. Durch Belecken mit der Zunge entziehen sie dem Samen das Öl direkt, mittelst ihres Speichelsaftes lösen sie die Stärkekörner auf und verwandeln sie in Zucker.

Die „Agrikultur-Ameisen" Amerikas hamstern an Körnern ebenfalls, was sie erwischen können, betreiben aber auch schon eine Art „Bodenkultur" und Pflanzenzucht: Sie säen, um zu erntenjäten alles Unkraut aus ihren

Feldern, bepflanzt mit „Nadelgras", und sammeln dessen Körner (sogen. „Ameisenreis").

Bewundernswert und staunenerregend ist das den Bäumen und Sträuchern freilich schädliche Verfahren der „Blattschneider-Ameisen" des tropischen Amerikas. Sie fressen die Blätter ab, zersägen sie und verwenden die

Stückchen zum Bau ihrer Riefennester, Erdkugeln von 30 Meter und mehr Umfang. Ebenfalls zu Bauzwecken wird aus den Blattstücken eine Art „Papier machö " fabriziert. Zu Ernährungszwecken zerkauen sie die

Blattstückchen, bereiten aus dem zerkauten Blattkraut ein Substrat für Pilze, aus dem sie ihre Lieblingsspeise bereiten. Ja, noch mehr, diese Pilze werden in richtigen „Pilzgärten" sogar gezüchtet und lieber verhungern sie

in der Gefangenschaft, als daß sie auf die Pilzprodukte aus dem gekauten und verwesten Blattkraut verzichten. Fürsorglich nimmt sich die junge Königin aus dem Mutterneste ein Kügelchen dieses Breies als „Pilzsaat" und

„Hochzeitsgut" mit auf den Hochzeitsflug, will sie ein neues Heim und Volk begründen. Vom Hoch' zeitsflug zurückgekehrt, gräbt sie sich an geigneter Stelle eine reinliche, trockene Höhle, legt den Pilzknäuel nieder, um
ihn mit ihren Nachkommen zum Pilzgarten zu entwickeln. Sowohl für diese Pilzfaat wie für ihre ersten Kindlein muß die Königin die Nahrung aus dem Eiervorrat decken, den sie im Hinterleib ihres stattlichen

„königlichen" Körpers mit sich führt. Gierig werden von den ersten Larven die Eier ausgesaugt, die ihnen die Mutter zum Munde führt.

Oft wird die junge Königin von einigen Arbeitern begleitet. Aber auch ganz allein vermag sie ein neues großes Volk zu begründen. Dann erwachsen ihr aus den ersten Larven zunächst Arbeiterinnen von relativ kleinem

Wuchs, deren Aufgabe lediglich darin besteht, mit ihren Exkrementen die Pilzsaat zu düngen, um die Pilze vor dem Absterben zu schützen. Erst die im Laufe der folgenden Tage schnell sich mehrende Zahl normaler

Arbeiterinnen stellen den Verkehr mit der Augenwelt her und holen die Blattstückchen ein, aus denen die ersigebornen kleineren Schwestern die Nahrung für die Pilzsaat bereiten. Schnell nimmt der „Pilzgarten" an

Ausdehnung zu und liefert reichliche Nahrung für alle. Je mehr Arbeiterinnen der jungen Königin zur Begründung eines neuen Staates sich angeschlossen hatten, umso mehr Eier können zur Auszucht verwendet werden,

umso volkreicher wird das neue Volk, welches die Königin aus ihrem kostbaren Eierschatz ganz allein hervorzuzaubern vermag. So begreifen wir, warum die jungen Königinnen im alten Nest verwöhnt und verhätschelt

werden. Es gilt die Erhaltung der Art, es gilt der künftigen Begründerin und Mutter eines neuen Schwestervolkes! Ähnliches finden wir bei den Völkern der Bienen. Die Erhaltung der Art, dieses oberste Naturprinzip aller

Pflanzen-, Tier- und Menschenrassen, und die Verhütung einer Übervölkerung, die Hauptursache für den Kampf aller gegen alle, zeitigten bei den Immenvölkern Einrichtungen, vor denen unsere Bewunderung einfach

stille steht. Umso befremdlicher und unbegreiflicher erscheint uns das Verhalten einiger Ameisenarten, bei denen einem „Herrenvolk" ein „Sklavennolk" gesellt ist oder gar eine eigene Kaste sich entwickelt hat, die

„Sodateska", die nur dem Kampfe und dem Räuberhandwerk huldigen.

Während die friedlichen Ameisenarten wie die Rasenameise nur beißen können, ist eine der raub- und kampfgierigen großen Ameisenarten („Myrmica rubida") außerdem mit einem Stachel zum Stechen versehen, aus

dem sie tätliches Gift in die Bißwunde zu spritzen vermögen. Diese Myrmica-Ameisen machen reichlich Gebrauch von dieser Mordwaffe, stechen Tiere und Menschen und begnügen sich nicht mit vegetarischer Nahrung.

Ihre Lebensweise nähert sich schon derjenigen der „Formicidensippe", welche als die eigentliche ZUchterin der Blattlaus berühmt geworden ist. deren süßen Saft sie als Nahrung bevorzugt. Wie der Mensch sich die Kuh
als Milchlieferant angegliedert hat, so haben sich diese Ameisenarten die Blattlaus als „melkende Kuh" verpflichtet und vergesellschaftet. Aber auch das Fleisch gilt den MyrmicaAmeisen als beliebtes Nahrungsmittel. Wo
Ameisenarten von selbst noch stattlicherem Wüchse im Kampfe liegen und sich blutige Schlachten liefern, dringt die Myrmica rubida als Hyäne des Schlachtfeldes bis mitten in das Gemetzel vor, um die getöteten und

verwundeten Kämpfer in ihr Nest zu schleppen, grausam die Verwundeten mordend. So finden wir also unter den vielen Ameisenarten auch noch solche, welche sich noch gegenseitig im blutigen Kampfe befehden. In

dieser Beziehung sind die „Amazonen" (Polyergus rusescenz) erwähnenswert, die sich mit der „schwarzgrauen Ameise" (Formica fusca) vergesellschaftet hat und mit ihr in einem eigentümlichen, man möchte beinahe

sagen „patriarchalischen Verhältnis leben, obgleich sie selbst die „Herren" spielen und jene zu „Sklaven" erniedrigt haben.

Die Entdeckung dieser „gemischten" Ameisengesellschaft erregte mit Recht das höchste Erstaunen des Schweizer Ameisenforschers Hub er (1804). Auf einer Wiese bewegte sich eilig ein großer Schwärm rötlicher

Ameisen bis zu einem Neste der schwarzgrauen Ameise. Diese von panischem Schrecken ergriffen, flüchteten in ihren Vau und zogen sich bis in die untersten Räume zurück. Sofort drangen die roten Ankömmlinge nach,

verschwanden für einige Minuten, um mit reicher Beute zurückzukehren, eine Larve oder Puppe zwischen den Kiefern emporhaltend. In geordnetem Triumphzuge kehrten die Räuber zum eigenen Neste zurück. Aber noch

mehr erregte das Staunen des Beobachters, was bei der Rückkehr geschah: Schwarzgraue Ameisen der gleichen Art wie die des beraubten Volkes empfingen die heimkehrenden „Sieger" mit sichtlicher Freude, betrillerten

sie mit ihren Fühlern, labten sie und nahmen ihnen die geraubte Beute ab, diese in das gemeinsame Nest tragend. Wie ist dieses Rätsel zu lösen, wo wir wissen, daß sich die Angehörigen verschiedener Nester auch der

gleichen Art meiden und befehden, wenn man sie zusammensperrt? Des Fragens ist kein Ende, je tiefer wir in das Zusammenleben dieser roten Räuberhorde und „Herren" mit den schwarzgrauen Arbeiterinnen und

„Sklaven" eindringen.

Tatsächlich fällt der schwarzgrauen Art im gemeinschaftlichen Staat die Rolle des Arbeitssklaven zu, während die Amazonen nur Herren spielen, sämtliche niedrige Arbeiten dem Sklavenvolk überlassend, welches durch

Raub erworben ist und durch neuen Raub immer wieder ergänzt wird. Und da von der geraubten Brut nur Arbeiterinnen groß gezogen werden, so ist das schwarzgraue Sklavenvolk von Alters her daran gewöhnt, ohne

Königin zu sein, ohne eigene Brut, ohne leibliche Brüder und Schwestern. Ausgestattet mit allen Tugenden des Fleißes und der Arbeitsamkeit, der Schwesternliebe und mütterlichen Zuneigung, warum sollten da diese

Arbeiterinnen nicht die gleiche Pflege und Sorgfalt der erbeuteten Larvenbrut, ihren „Stiefschwestern", zuteil werden lassen, wie wenn diese ihre leiblichen Schwestern wären? Vom Schicksal zum Arbeiten bestimmt,

erfüllen die geschlechtslosen Formiciden pflichtgetreu ihren Beruf gleich edlen Samaritern, schaffen die Nahrung herbei für sämtliche Bürger des gemeinsamen Staates, füttern die Kinder der Herren wie die der geraubten

Echwesternbrut, ja „stopfen" sogar die erwachsenen Amazonen beiderlei Geschlechts, da diese nicht einmal mehr zum Fressen fähig sind.

Was die Amazonen, die als „Herrenvolk" selbstredend Königinnen, Männchen und Arbeiter aufweisen, leisten können, ist herzlich wenig. Wohl pflanzen sie sich fort und erzeugen eigene Brut, aber was nützt ihnen all

dies, wenn die erzeugten „Arbeiterinnen" nicht mehr der Arbeit fähig sind? Seltsames Spiel: Ein Volk, welches „Arbeiterinnen"



hervorbringt, denen der Arbeitstrieb verloren gegangen ist! Diese Degeneration ist eine traurige Folge der einseitigen Entwicklung der Kiefer, die nur noch Werkzeuge zum Kämpfen und Morden sind, wahrlich diese

„Amazonen" sind echte Amazonen! Diesen Ameisenvölkern ergeht es nicht anders als den vom Militarismus heimgesuchten Menschenvölkern. Die Arbeitsscheu vor der bürgerlichen und nutzbringenden Arbeit,

hervorgerufen durch die einseitige Entwicklung der soldatischen Eigenschaften und regelmäßigen Betätigung des Kriegshandwerks, führt zum Räuberleben und, wie bei den Amazonen, zum Schmarotzertum. Die

Landsknechte des Mittelalters und manche tieftraurige Begleiterscheinungen des unseligen, kulturwidrigen Weltkrieges beweisen ebenfalls deutlich die Richtigkeit der aufgestellten Behauptung.

Bei Betrachtung dieser vergesellschafteten Ameisenvölker kann man wohl kaum im Zweifel sein, wer mehr zu bedauern ist, die Herren oder die Sklaven, da diese sogenannten „Herren" eher die „Sklaven" ihrer

„Sklaven" sind. Genießen doch diese „Sklaven" alle Rechte und Pflichten, die sie auch als Angehörige eines noch freien und nicht in Sklaverei geratenen Fuscavolkes besitzen und verrichten müßten. Paßt somit für sie der

Name „Sklave" im menschlichen Sinne eigentlich gar nicht, so für die hilflosen und von ihren Sklaven abhängigen Amazonen noch weniger der Name „Herr". Denn „Herren", die ihrer Unabhängigkeit und damit ihrer

Freiheit und Ehre verlustig gegangen sind, die weder Soldatendienst noch Herrschergewalt ausüben, sondern nur noch Räuber spielen, sind nach unseren Begriffen wahrlich keine „Herren".

Höchst wahrscheinlich ist das Räubervolk der Amazonen aus den Ameisenvölkern hervorgegangen, bei denen noch heute außer den beiden Hauptkasten eine Zwischenform zwischen den Männchen und Weibchen

einerseits und den Arbeitstieren andrerseits sich zu einer besonderen Kaste entwickelt hat: die „Soldatenkaste" , bestehend aus Arbeiterinnen mit monströsem Kopf und gewaltigen Kiefern. Arten, bei denen sich eine richtige

„Soldateska" ausgebildet hat, machen von diesem „Vorzug" auch reichlich Gebrauch. Als Bedeckung und Schutzwehr müssen die Soldaten bei Streifzügen dem übrigen Volke mit normalem Bau („Kleinköpfe") voran

marschieren. Entsteht ein unvermeidliches Scharmützel mit an Kraft und Körperbau den Kleinköpfen überlegenen Feinden, dann ziehen sich die Kleinköpfe „tapfer" zurück und die großköpfigen Soldaten nehmen allein

den Kamps auf, mit Mut und Tollkühnheit sich auf den Feind stürzend. Sie beißen mit ihren mächtigen Kiefern den Feind in Stücke, um diese nach gewonnener Schlacht von den Kleinköpfen nach Hause tragen zu lassen.

Mit ihrer „Soldatenehre" verträgt es sich nicht, irgend welche bürgerliche Arbeit zu verrichten.

Auch die „blutrote Raubameise" (Formica sangninea) hält sich wie die Amazonenart ein Sklavenvolk und zwar die gleiche schwarzgraue Ameise wie diese. So scheint der schwarzgrauen Ameise noch heute dasselbe Los

beschert zu sein, welches vor noch gar nicht so langer Zeit den Negern unter den Menschenvölkern beschieden war. „Tempora muwnwr et no8 muwmur in iüiz" — von den einstigen Sklaven der Menschheit werden heute

Deutsche „bewacht" und „in Ordnung" gehalten! 82pienti 5at! Auch ein Zeichen der heutigen „Kultur", wenn ich zurückdenke und aus Erfahrung berichte, daß 1893 in Washington der Neger sogar von der Benutzung der

elektrischen Eisenbahn ausgeschlossen war, daß damals die „Lynchjustiz" eine „erlaubte" Sühne für jede Freveltat am weißen Volke war. Damals schwellte sich mein Bewußtsein, ein Deutscher zu sein,' heute bin ich stolz,

in den Augen der „grande Nation" ein deutscher „Barbar" oder „Boche" zu sein!

Manches der „Kulturvölker" unter den Menschen hat auch heute schon die bedenkliche Stufe beschritten, auf welcher die Völker der blutroten Ameise stehen. Noch erzeugt diese Art wohl Arbeiter, die arbeiten können,

gleichwohl vermag sie aber ohne fremde Hilfe, ohne Sklavenvolk als Söldner und Kriegsknechte, als Volk und Ganzes im Kampfe ums Dasein nicht zu bestehen. Ie ärmer ein Volk an eigener Nachkommenschaft ist, je

größer seine Verluste im Kriege sind, umsumehr sind die „Herren" gezwungen, durch Raubzüge den Bestand ihres Sklavenvolkes aufzufrischen. Ihre Raubzüge gegen die schwächere schwarzgraue Ameise ähneln zum
Verblüffen den Angriffsarten menschlicher Völker im Kriege. Hat eine kleine Schar als „Patrouille" eine günstige Angriffsgelegenheit ausgekundschaftet, so sendet sie Boten nach Hause, um Kampftruppen heranzuholen,

bis sie sich ihrer Übermacht gegenüber dem anzugreifenden Volke gewiß sind. Schon bei der Ankunft des Feindes versammeln sich die schwarzgrauen Ameisen auf ihrem Nest, um Heim und Volk gegen die Räuber zu

verteidigen. Ie mehr sich die Anzahl der Angreifer vergrößert, umso größere Scharen schwarzgrauer Verteidiger strömen aus dem Nest, bis alle kampffähigen Individuen in Verteidigungsstellung gebracht sind. Inzwischen

hat das übrige Volk soviele Larven und Puppen wie nur möglich nach rückwärts geschafft, wohin sich schließlich auch die jungen Weibchen begeben, alle geeint in dem Bestreben, zu retten, was zu retten ist. Denn sie

scheinen die unbarmherzigen Kriegsgewohnheiten ihrer Feinde genau zu kennen, die nach gewonnenen: Kampfe sich nicht mit dem Raub der jungen Brut begnügen, sondern sich im Neste des besiegten Volkes ansiedeln,

oft sogar ihre eigene Brut und alle Sklaven dorthin verpflanzend. Wieder ein Anklang an den Gebrauch „kultivierter" Menschenrassen, dem Siege den Länderraub fügend! Dabei dürfen die blutroten Raubameisen ihr

räuberisches und ländergieriges Verfuhren wenigstens dadurch rechtfertigen, daß sie aus bitterer Not handeln, da sie im eigenen Heim von einem weitüberlegenen Feinde, einem Käfer der Familie der Kurzflügler, schwer

heimgesucht und dezimiert werden. Wer aber hat unsere einstigen Feinde überfallen und ihres Landes berauben wollen?

Gleich der Amazone kann auch die „Säbelameise" weder arbeiten, noch sich selbst ernähren, sodaß auch sie auf fremde Hilfe angewiesen ist. Da sie aber auch an Kopfzahl zu arm ist, um Raubzüge mit Erfolg ausführen

zu können, so lebt sie in den Nestern der Rasenameise als Schmarotzer, in die sie sich wie ein Dieb einzuschmuggeln versteht. Am tiefsten gesunken ist eine Art der Kno t enameise, die ebenfalls bei der Rasenameise

schmarotzerno, sogar ihre Arbeiterkaste eingebüßt hat. Als eine Folge dieser Degeneration ist die Tatsache zu betrachten, daß die Männchen auch körperlich zu wahren Iammergestalten herabgesunken sind. Dir

Vorkommen ist nur noch die Frage kurzer Zeit, wie auch die Tage der Raubameise und Amazone gezählt sind.

Auch jetzt wieder stehen wir vor Rätseln und unbeantwortbaren Fragen, wollen wir das Gewordene im Völkerleben der Ameisen begreifen oder gar aus dem Tatsachenmaterial Schlüsse ziehen auf den Werdeprozeß, der

von Mutter Natur den Menschenvölkern in ihrem Verhalten zu einander bestimmt ist. Wenn auch noch Ameisenarten Einrichtungen aufweisen, die wir vielleicht als „Militarismus" und „Imperialismus" bezeichnen dürfen,

so ist ihre Anzahl jedoch verschwindend gegenüber der Gesamtzahl von Arten und AmeisenVölkern. Es scheint mir hieraus mit Wahrscheinlichkeit hervorzugehen, das; die hohe Kultur der überwiegenden Ameisenheit

auch erst jenes Stadium hat überwinden müssen, in welchem heute noch die gesamte Menschheit mitten drin steht. Diejenigen Ameisenarten, welche sich nicht aufraffen konnten, den Mili. tarismus und Imperialismus zu

überwinden, die Kriegerkaste zu verdrängen und ihre Militärherrschaft durch eine Zivilregierung abzulösen, sind degeneriert und darum dem Untergange geweiht. Diesem Naturgesetz scheint auch die Menschheit

unterworfen gewesen zu sein, wenigstens wenn wir zu den Uranfängen zurückgehen, soweit die historische Forschung Anhaltspunkte liefert. Sie weisen nach Indien, der Wiege der Menschheit, und lehren, daß unsere

Urahnen vom Norden her ins Land der Indischen Ureingebornen einfielen, um sie zu unterjochen und zu Hörigen zu machen. Lange blutige Kämpfe kennzeichnen den Weg und Aufstieg zu höherer Kultur, welche beginnt

mit der Absetzung der Kriegerkaste vom Herrscherthron durch die Priesterkaste und gekennzeichnet ist durch das Auftauchen gottsuchender Religionsstifter. Jetzt werden die Eroberungskämpfe ersetzt durch die

Bekehrungskämpfe und die an Wahnsinn grenzenden religiösen Überzeugungskämpfe. Viel Blut mußte fliehen, ehe Gott als alleiniger Gott und Beherrscher Himmels und der Erden gefunden war. Mit dem Gottsuchen und

-finden aber treten wir ein in das Reich der Religion und Ethik, deren Regeln in höchster und reinster Form wir durch Iesus Christus vertreten und im Neuen Testament niedergelegt finden. Das Kleid dieser Lehre finden

wir in den verschiedenen Dogmen wieder, von denen meines Erachtens dasjenige das beste und brauchbarste ist, welches die Gläubigen am sichersten zur Verwirklichung der Iesulehren führt.

Bedauerlich sind die Kämpfe, die um Gottes willen geführt worden sind und noch geführt werden, nur wieder einmal das Wort bestätigend „Alles Menschliche stinkt zum Himmel", aber wieviel höher stehen diese

Kämpfe um das Heil der Seele als die Kämpfe aus materiellen Gründen, bar jeglichen idealen Ziels und zielsicheren Ideals! Seien wir doch vorsichtiger im Gebrauch des Begriffs „Kultur" und betrügen wir uns nicht selbst,

indem wir von der bisher unerreichten Stufe der heutigen Kultur phantasieren. Ach wie liegt in weiter Ferne das Zeitalter der wahren Kultur des Herzens und der Seele. Wieviel muß sich erst ändern im Leben und Treiben

der Menschenvölker, soll der Boden bereitet sein zur Herbeiführung einer ethischen und idealen Kultur. Solange im Einzelvolk der Kampf aller gegen alle wütet, solange um des schnöden Goldes willen die Völker sich

bekriegen, solange der nationalistische Größenwahn die verschiedenen Nationen und Nassen aufeinander hetzt, solange fallen alle Samen, aus denen die wahre Kultur heranreift, auf dürren oder gar unfruchtbaren Boden.

Die Völker der Immen haben wenigstens den Kampf aller gegen alle aus jedem einzelnen Volksstaat zu bannen gewußt, denn auch da, wo sich Herrenvolk und Sklavenvolk gegenüberstehen, herrscht Frieden und Ruhe

innerhalb des ganzen Volles, ziehen alle Bürger am gleichen Strange zum Wohle des Ganzen unter Hintansetzung des Egoismus und der Eigenbrödelei. Und abgesehen von den paar Räuberarten haben alle Arten und

Völker sich das Selbstbestimmungsrecht und die Unabhängigkeit der inneren Gesetzgebung errungen, wenn sie auch zum Internationalismus und Völkerbund noch nicht aufgestiegen sind. Umso nachdenklicher sollte uns

das, wenn auch berechtigte und ideale Ziel stimmen, welches die Anhänger des Völkerbundes und des ewigen Friedens auf Erden zu verwirklichen suchen, den schon ein Immanuel Kant als höchstes Ziel gepredigt nd

verteidigt hat. Oder sollte der Menschheit der umgekehrte Weg von der Natur vorgezeichnet sein, erst den Völkerbund



und Völkerfrieden herbeizuführen und dann erst den Kampf ums Dasein innerhalb eines jeden Volkes auszumerzen? Ach, wieviel Stoff zum ernsten Nachdenken bietet doch das Gewordene in der Natur mit ihren ewigen,

ehernen Naturgesetzen und speziell das Leben und die Einrichtungen der Ameisen und Bienen für alle diejenigen, die sich berufen glauben, ihr Volk zu führen und die Menschheit in die ihr von Gott vorgezeichnete Bahn

zu lenken!

Seneraloberarat aS. Dr. Neumann, Naumburg lLaale):

Me Verjüngung cker Menschheit.

Durch die Zeitungen ging eine Mitteilung über ein Verfahren des Professor Steinach über die Verjüngung der Alten. Viele werden die Angaben begrüßen, doch wie es stets geht, es werden an solche Mitteilungen oft

übertriebene Hoffnungen gestellt auf eine Verjüngung der Menschheit. Der Mensch wird alt und wird wieder jung und hofft dann stets auf Verbesserung. Die Idee eines Iungbrunnens oder einer Altweibermühle ist an sich

alt. Der alte Graf von St. Germain und der wundersame Cagliostro brauten schon ein Lebenselirier und an Büchern, wie man jung bleiben und das Alter hinausschieben kann, ist kein Mangel. Viele Ärzte haben darüber

geschrieben, Hufeland, Niemeyer, Hermann, Weber, Richter. Welche Aussichten würde es geben, wenn es gelänge, bei den hervorragenden Menschen das Alter zu verhüten. Wer wollte nicht z.B. einen Hindenburg jung

wünschen, damit er, der H er os der Deutschen, zum Retter wird aus schwerer Not! Professor Steinach warnt mit Recht vor der Verallgemeinerung seiner Grundlagen, die auf wissenschaftlicher Beobachtung fußen und

denen Professor Roux in den Tageszeitungen ein Begleitwort mitgab. Die Versuche, die bisher mit der sogenannten Organotherapie gemacht sind, sind ermutigend. Sie beruhen auf der Tatsache, daß eingeführter

Keimdrüsenextrakt im Stande ist, die Keimdrüsen zu stärken. Die Wege der Einführnng sind verschieden. Steinach will anscheinend operativ vorgehen, doch läßt sich bis jetzt ein sicheres Bild noch nicht gewinnen. Auch

diese Idee ist nicht ganz neu. Vor Iahren wurden Versuche mit Einspritzung von Keimdrüsensaft gemacht und Zola hat in seinem Roman Doktor Paska! die Sache dargestellt. Der Wunsch nach Verjüngung ist ein alter
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Menschheit. Vor allem wünschen die Frauen jung und schön zu bleiben. Verblüht die Frau, so verduftet der Mann. Vielleicht kommt Steinachs Idee in einer Zeit zu Recht, in der ein Mangel an Menschen besteht, die der

Krieg verursacht hatte. Unsere Feinde wollen uns auch an Zahl herabfetzen, während uns daran gelegen sein muß, unsere Volkszahl zu vermehren. Zwar ist der beklagte Geburtenrückgang ein selbst gewollter und nicht die

Folge einer Entartung, aber die Fortpflanzungsfähigkeit und auch der Wille zur Kinderzeugung ist doch herabgesetzt durch die Unterernährung, durch die Geschlechtskrankheiten und durch die schwere wirtschaftliche

Lage. Wenn es aber gelänge, eine Verjüngung herbeizuführen, so würde auch die Leistungsfähigkeit und Lebenslust steigen, denn Erotik und Schaffenskraft hängen zusammen. Wer schaffen will, muß fröhlich sein, und die

erhöhte Leistungsfähigkeit auf Grund von Verjüngung führt zur Schaffensfreude.

Ob und wie es in Zukunft gelingt, eine Verjüngung alternder Personen herbeizuführen und so zu einer Verjüngung der Menschheit zu gelangen, steht dahin. Hier muß die Wissenschaft sprechen und wir wollen uns nicht

in vorzeitigen ärztlichen Urteilen bewegen, die vielleicht nicht zutreffen oder falsch sind, obwohl es nicht von der Hand zu weisen ist, daß dieSekr etion, von der Professor Rour, spricht, auf den richtigen Weg führt,

nämlich durch Erhalt der Keimdrüfensubstanz oder ihren Ersatz durch ähnliche Substanzen das Altern aufzuhalten.

Eins ist sicher: die Erhaltung der Keimdrüfensubstanz führt zur Erhaltung des Organismus. So ist es z. B. schon erwiesen, daß die sexuelle Abstinenz nicht zu Krankheiten führt, wie man früher annahm, und daß das

nicht verschwendete Sekret zum Wiederaufbau des Organismus dient und daß jedes Ubermaß geschlechtlicher Betätigung schadet. Damit komme ich auf einen Punkt, der jenseits aller arzneilichen und

organotherapeutischen Versuche steht, Mittel zu ersinden, die künstlich das Leben verlängern, das Alter hintenanhalten und die Menschheit verjüngen. Höher als alle Kunst steht die Natur, die mit den

Kulturerrungenschaften in stetem Kampfe steht. Nicht zurück zur Natur im Sinne des Spötters Mephisto im Faust, fondern vorwärts zur Kultur. Aber diese von Goethe gepriesene Natur als Kulturhöhe zur Verjüngung der

Menschheit ist nur zu erreichen, wenn wir eben trotz aller Kultur naturgemäß leben. Das ist das beste Mittel zur Verjüngung*). Die Lebenskraft erhält man nur durch ein einfaches mäßiges Leben und fast alle alt

gewordenen Menschen lebten einfach. Mäßigkeit und Genügsamkeit, Wechsel in Ruhe und Arbeit, Beobachtung aller natürlichen Heilfaktoren wie Licht, Luft, Bewegung, Diät sind Mittel zur Verjüngung. Auch das ist

keine neue Weisheit,

*) Faust, I. Teil. Hexenküche.

aber das Einfache wird nicht geschätzt. Immer sprechen wir von dem, was uns fehlt, und wir schätzen nur das, was wir verloren haben. Das Alter ist selbst eine Krankheit. Wir vermeiden sie und die Folgekrankheiten des

Alters, wenn wir von lugend an mäßig leben und auch unsere lugend mit Maß genossen haben. Was man geworden ist, schätzt man erst im Alter. Das in der lugend aufgesparte Kapital an Lebenskraft kommt gerade im

Alter zugute. Wer in der lugend vom Kapital lebt, hat im Alter nichts, wenn er es überhaupt erreicht. In seinen Aphorismen zur Lebensweisheit gibt der ganz mit Unrecht als Pessimist verschrieene Philosoph Schopenhauer

darüber köstliche Winke. Ob eine Verjüngung der Menschheit an sich zu wünschen ist, mögen die Philosophen und Volkswirtschaftler entscheiden. Wenn wir den Wiederaufbau nach dem Zusammenbruch wollen, so

wollen wir Alten, die wir den Aufstieg und den Abstieg sahen, auch wieder den Aufstieg sehen aus dem Chaos, das uns jetzt umfängt. Also jedes Mittel, uns dazu jung zu erhalten, wird uns genehm sein, und wenn die

Ideen Steinachs, des neuesten Verjüngerers, sich nicht erfüllen sollten, werden wir doch in einem Leben der Mäßigkeit und heiteren Stimmung das Mittel sehen, jung zu bleiben und an der Verjüngung der Menschheit

Anteil zu haben.

Professor Dr. Zulius Schiff:

Sie romantischen Naturforscher «itter unc k Schubert unc k ihre Ve2iehungen 2U Soethe.

Im letzten Iahrzehnt des 18. und dem ersten des 19. Iahrhunderts — zur Zeit des Freundschaftsbuudes von Schiller und Goethe — waren die verschwisterten Städte Weimar und Iena nicht nur der Sitz des Klassizismus,

sondern überhaupt eines geistigen Regens und Schaffens, wie es in gleicher Fülle auf engem Räume kaum jemals vorher und nachher vereinigt gewesen ist. Hier fanden sich auch die hochbegabten jungen Dichter August

Wilhelm und Friedrich Schlegel, Tieck, Novalis und andere zusammen, die, von dem neuen Geiste erfüllt, die romantische Schule begründeten. Der Philosoph Schelling, der den gleichen Zielen zustrebte und der durch die

Macht seines Wortes und den Flug seiner Gedanken die Studierenden aus allen deutschen Landen nach der kleinen Musenstadt an der Saale zog, schloß sich ihnen aufs engste an. Bekanntlich war der Hauptgegenstand

seiner Lehre, worin er von dem wenig älteren Fichte abwich, nicht das Ich, sondern die Natur. So entstand die so wichtig gewordene Verbindung von Romantik und Naturphilosophie. Zum Aufbau der erstrebten neuen

erhöhten und einheitlichen Weltanschauung konnte aber auch die empirische Naturwissenschaft nicht entbehrt werden, zumal sie gerade damals — vor allem durch die Entdeckung der galvanischen Elektrizität — einen

bedeutsamen Aufschwung nahm und das Interesse aller Gebildeten aufs stärkste fesselte. So mußten junge Naturforscher herangezogen werden. Die Vermittlung erfolgte meist durch Schelling. Physiker und Chemiker,

Zoologen und Botaniker, Mineralogen und Geologen schloffen sich freundschaftlich dem Dichterkreise an, arbeiteten auch an den von diesem herausgegebenen Zeitschriften mit. Allen Romantikern war die lebende

Verkörperung ihres Ideals Goethe: er war ihnen der Statthalter des poetischen Geistes ans Erden, dazu der Offenbarer höchster Weisheit. Den romantischen Naturforschern im besonderen war er noch mehr; sie schauten in

ihm den von philosophischen Ideen erfüllten Ergründer der Naturgeheimnisse, dessen Untersuchungen über die Pflanzenmetamorphose und die Optik ihnen Vorbilder waren. Aber auch im umgekehrten Sinne fanden

bedeutsame Einwirkungen statt. Wenn daher im Folgenden von zweien der bedeutendsten dieser jungen Forscher die Rede ist, so soll auch ihrer Beziehungen zu dem Unsterblichen gedacht werden.

Iohann Wilhelm Ritter, dessen Gedächtnis zunächst erneuert werden soll, wurde 1776 als Sohn eines frommen Pfarrerehepaares im schlesischen Dorfe Samitz geboren. Durch die Armut des Vaters genötigt, trat er schon

mit 15 Iahren in die pharmazeutische Laufbahn ein. Iedoch die Tätigkeit in der Apotheke einer Mittelstadt konnte sein brennendes Interesse für die Naturwissenschaften nicht befriedigen. So pilgerte er mit leerer Tasche,

aber vollem Herzen 1795 nach Iena, dem ersehnten Hochsitz deutschen Geisteslebens. Dort arbeitet der ernste Student Tag und Nacht, um die Schätze der Wissenschaft sich anzueignen und durch Schriftstellerei seinen

kärglichen Unterhalt zu erwerben. Neben der Physik und Chemie zieht ihn die Philosophie an. Sehr bald werden seine Lehrer, besonders Schelling, auf ihn, der sich ebenso durch experimentelles Geschick wie

Ideenreichtum auszeichnet, aufmerksam; ja, seine Forschungen über die Wirkungen der galvanischen Ströme machen ihn, noch ehe er seine Studienzeit abschließt, in den wissenschaftlichen Kreisen über Iena hinaus

bekannt. Von seinen weiteren Schicksalen kann hier nur wenig berichtet werden. Es sei erwähnt, daß ihm schon 1802 gestattet wnrde, in Jena Vorlesungen an der Universität zu halten, daß er aber in den drückendsten

Verhältnissen verblieb, da er nicht nur unfähig war, hauszuhalten, sondern überdies eine unüberlegte Ehe geschlossen hatte. Im Iahre 1804 wurde er nach München an die Akademie der Wissenschaften als ordentliches

Mitglied berufen. Auch hier verließen ihn Not und Sorge nicht, dazu trat körperliches Leiden und eine sich mehr und mehr zum Krankhaften steigernde Geistesrichtung. So konnte er die hohen Erwartungen, die man auf

sein Wirken gesetzt hatte, nur teilweise erfüllen. Im Iahre 1810 war der Dreiunddreißigjährige bereits ein gebrochener Mann und der Tod ihm ein willkommener Befreier.

In den Iahren 1797 bis 1803 — also in feiner lenaer Zeit, in der er auch vorübergehend in Weimar und Gotha lebte — veröffentlichte Ritter seine wichtigsten Untersuchungen. Sie sind geradezu wunderbar nach ihrer

Zahl wie nach ihrer Bedeutung. Zumeist bezogen sie sich auf Galvanismus und Chemie. Er war der erste, der die Elektrolyse des Wassers derart ausführte, daß Wasserstoff und Sauerstoff getrennt aufgefangen werden

konnten, und der Kupfervitriol in seine Bestandteile durch den Strom zerlegte. Er entdeckte die galvanische Polarisation und benützte sie, um eine Ladungssäule, das Urbild der heute so viel gebrauchten Akkumulatoren,

herzustellen; auch verdankt man ihm die ersten Trockenelemente. Noch größeres Aufsehen erregten feine Forschungen über die Einwirkung der elektrischen Ströme auf die menschlichen Organe, wobei er mit

beispielsloser Selbstaufopferung am eigenen Körper die Versuche anstellte. Er förderte ferner die Optik durch Entdeckung der ultravioletten Strahlen des Spektrums und die allgemeine Physik durch eine Theorie der

Elektrochemie. Erstaunlich ist es, daß dem hochbegabten jungen Forscher seine wissenschaftliche Tätigkeit Zeit und Kraft ließ, auch am geistigen Gesamtleben Ienas teilzunehmen. Mit Schelling trat er in den regsten

Gedankenaustausch. Von ihm übernahm er die hohe Idee, die für sein Sinnen und Forschen maßgeblich wurde, den Grundgedanken der Naturphilosophie, dem zufolge das anorganische und organische Reich vermöge der

allgemeinen Identität aller Naturursachen einen gewaltigen Gefamtorganismus bilden. Er schloß eine schwärmerische Freundschaft mit Novalis, er trat in regen Verkehr mit Friedrich Schlegel und seiner geistreichen

Gemahlin Dorothea, der Tochter von Moses Mendelsohn, nicht minder auch mit A. W. Schlegel, mit Tieck und anderen Häuptern der Romantik. Die jugendlichen Dichterblicken mit Ehrfurcht zu ihm auf. Sie nehmen an

seinen Forschungen teil, durch die er so viel Zusammenhänge zwischen scheinbar getrennten — elektrischen, galvanischen, chemischen, magnetischen und sogar auch organischen — Erscheinungen dargetan hatte und

durch die er, wie sie hofften, selbst das heilige Rätsel des Lebens lösen würde. Darum heißt er auch in ihren Briefen der „göttliche Ritter"
,
demgegenüber sie nur die „Knappen" seien; ja, Friedrich Schlegel verkündet ihn

als einen der großen Führer der Zeit und besingt in einer Ode das „musenheilig" glänzende Haupt des Freundes.

Der Einfluß, den die Naturphilosophie auf die deutschen Naturforscher ausgeübt hat, ist von der Nachwelt bekanntlich — und nicht mit Unrecht — sehr abfällig beurteilt worden. Für Ritter ist jedenfalls die Einwirkung

Schellings in vieler Hinsicht von Übel gewesen. Von ihm übernahm er den Irrglauben, daß unser Geist — da er der Weltfeele, dem Prinzip der einheitlichen Gesamtnatur, wesensgleich sei — durch apriorische Spekulation

zur Naturerkenntnis gelangen könne. Hierdurch wurde er dem allein erfolgreichen induktiven Verfahren und den mühevollen experimentellen Arbeiten allmählich entfremdet. Dazu kam, daß der Verkehr mit den für

Mittelalter und Mystik schwärmenden Romantikern ihn von seinen bisherigen Zielen abzog und auf die Erforschung geheimnisvoller SeelenVorgänge, des tierischen Magnetismus und dergleichen hinlenkte. So erklärt es

sich, daß in dem Münchener Abschnitt seines Lebens er die Wissenschaft nicht mehr wesentlich gefördert hat.

Ein merkwürdiger Zufall trug dazu bei, Ritters Interesse für das „Irrationale" noch stärker zu erregen. Im Jahre 1806 gelangte nämlich die Kunde nach Deutschland, es habe ein junger italienischer Landmann vom
Gardasee, namens Campetti, an sich die Fähigkeit entdeckt, die Gegenwart von Metallen, Erzen und Wasser in der Tiefe zu „fühlen", d. h. mit Werkzeugen und selbst ohne solche durch „körperliche Sensationen"

aufzusinden. Daraufhin erwirkte Ritter sich von der bayrischen Regierung den Auftrag, an Ort und Stelle in eine strenge Prüfung der wunderbaren Erscheinung einzutreten. Da er alle Behauptungen Campettis bestätigt zu

sinden glaubte, so nahm er ihn mit sich nach München, wo er die wenigen Lebensjahre, die ihm noch bestimmt waren, hauptsächlich der Beschäftigung mit diesen Erscheinungen widmete. Zu seinen Versuchen, für die er

auch andere Personen geeignet fand, bediente er sich der allbekannten Wünschelrute, des Schwefelkiespendels und des von ihm erfundenen Balanciers, d. h. eines Kupferstabes, der auf den Fingerspitzen wagrecht

schwebend zu tragen ist. Er kam nach den vielseitigsten Bemühungen zu dem Ergebnisse, daß tatsächlich eine Einwirkung toter Körper auf besonders empfängliche Menschen existiere, daß sie nicht auf uns unbekannten

Kräften, sondern auf elektrischen und galvanischen Vorgängen beruhe, und daß auch umgekehrt dem menschlichen Organismus die Fähigkeit innewohne, unorganische Massen ohne Dazwischenkunft mechanischer

Einflüsse, also rein „dynamisch" in Bewegung zu setzen. Trotz des Widerspruchs verschiedener Physiker, die — und wohl mit Recht — mancherlei Selbsttäuschungen vermuteten, erregte Ritter durch seine neue Lehre, die

er Siderismus (von eilSAzoz Eisen) nannte, das größte Aufsehen, Insbesondere in den naturphilosophisch-romantischen Kreisen fand sie begeisterte Zustimmung.

Daß Goethe bei seinen engen Beziehungen zur lenaer Universität schon frühe auf den hochbegabten Iünger der Physik aufmerksam wurde, ist selbstverständlich. Tatsächlich lud er schon den jungen Studenten einige

Male zu sich ein und ließ sich von ihm „Physikalisches und Chemisches" vortragen. In den Iahren 1800 und 1801 arbeitete er sogar mehrfach tagelang mit ihm zusammen, um in die Geheimnisse des Galvanismus

einzudringen. „Ritter besuchte mich öfters", so schreibt er in den Annale« von 1801 ,
„und ob ich gleich in seine BeHandlungsweise mich nicht ganz sinden konnte, so nahm ich doch gern von ihm auf, was er von

Erfahrungen überlieferte und was er nach seinen Bestrebungen, sich ins Ganze auszubilden, getrieben war". Das Urteil Goethes ist höchst in» teressant; es ist nicht ganz anerkennend, so sehr ihm auch Ritters

Beobachtungen und seine hohen Gesichtspunkte zusagen. Woran er Anstoß nahm, das mag wohl der Mangel an voller Klarheit, vielleicht auch ein Zuviel an Hypothesen gewesen sein. Immerhin drang Goethe, der ewig

Lernbegierige, an der Hand feines jugendlichen Lehrere in das neue Forschungsgebiet so tief ein, daß er fpäter — im Ianuar und Februar 1806 — den Weimarschen Damen darüber Vorträge halten konnte, und zwar teils

„theoretisch und historisch" , teils mit Versuchen an der Pottaschen Säule. Er übernahm auch von diesem die Neigung, den Galvanismus als eine überall tätige Kraft zu betrachten und selbst durchaus andersartige

Erscheinungen mit ihm zu verknüpfen. Wenn er beispielsweise in den geologischen Schriften den Karlsbader Sprudel als Wirkung einer Voltaschen Säule erklärt, hervorgebracht durch den „differenzierten Granit" und das

eindringende Wasser, so wirkte sicherlich der Rittersche Einfluß nach. Jedenfalls hat Goethe wichtige Anregungen von dem jungen Forscher erfahren und ihm, auch nachdem er Iena verlassen hatte, seine Anteilnahme

bewahrt.

Goethe, der Naturforscher, hat die Beschäftigung mit dem, was Ritter Siderismus nannte, ausdrücklich abgelehnt; er meinte, wie der Kanzler Müller berichtet, daß man hierüber doch nicht Klarheit erlangen würde. Aber

den Dichter haben die geheimnisvollen Beziehungen zwischen toter und lebendiger Natur stark angszogen. In seinen Dichtungen ist daher von diesen Dingen, insbesondere von der Wünschelrute, oft die Rede. Ganz im

Sinne Ritters gesprochen sind beispielsweise die Worte Mephistos im 2. Teile des Faust — 1 . Akt, Kaiserliche Pfalz — , wenn er darauf hinweist, daß die unterirdischen Schätze durch „begabten Manns Naturnnd



Geisteskraft" aufzusinden seien, und wenn er ausdrücklich erklärt, daß „geheimes Wirken der ewig waltenden Natur" eine Brücke aus den „untersten Bezirken" lebendig nach oben bilde. Eine noch wichtigere Rolle spielt

der Siderismus in den Wahlverwandschaften, die ja schon durch ihren Namen und Grundgedanken — die Parallelisierung geistig-sittlicher Anziehungskräfte mit der chemischen Affinität — auf einen starken

naturphilosophisch»romantischen Einschlag hinweisen. Hier tritt an Stelle Ritters als prüfender Beobachter der kurzwegs als „Begleiter" bezeichnete Freund des Lords auf. Ottilie, in der die Naturbestimmtheit überwiegt,

spielt die Rolle Campettis, während Charlotte, die Vertreterin der sittlichen Kraft, unempfänglich sich erweist. Den Einwendungen des Lords gegenüber erklärt der Begleiter, es gäbe sicherlich „manche Bezüge

unorganischer Wesen untereinander, organischer gegen sie und abermals untereinander", die uns noch verborgen seien. Tatsächlich geben ihm die Versuche recht. Die Metallpenhel tun in Ottiliens Hand ihre Schuldigkeit,

'

je nachdem man die Unterlage wechselt, bewegen sie sich „bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jetzt in Kreisen, jetzt in Ellipsen oder ... in geraden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle

seine Erwartung." Wer Ritters vielfach schwülstige Darstellung gelesen hat, wird sie hier dem Sinne nach getreu wiedergegeben sinden, freilich anders in der Form und mit jener ruhigen Klarheit, die überhaupt zu den

Kennzeichen der tiefsinnigen Dichtung gehört.

An zweiter Stelle ist unter den romantischen Naturforschern Gotthilf Heinrich Schubert zu nennen. Zu Hohenstein im sächsischen Erzgebirge 1780 geboren, entstammte er gleich Ritter einem frommen protestantifchen

Pfarrhause. Das Gymnasium besuchte er zu Weimar. Hier lenkte er durch ungewöhnliche Begabung und eisernen Fleiß die Aufmerksamkeit Herders auf sich, der ihn lieb gewann und am häuslichen Unterricht seiner

Kinder teilnehmen ließ. Goethe und Schiller hingegen konnte er nur ans der Ferne bewundern. Während der ersten Studienjahre in Leipzig trat er, nachdem er von der Theologie zur Medizin übergegangen war, dem
jugendlichen Dichter Wetze! und durch ihn dem Gedankenkreise der Nomantik nahe. Von dort zog es ihn nach Iena zu Schelling und Ritter, denen er rasch nahe trat und die er immer — neben Herder — voll

schwärmerischer Dankbarkeit als seine wichtigsten Lehrer bekannt hat. Die Tätigkeit eines Landarztes konnte ihm, obgleich ihm manche aufsehenerregende Heilung mit Hilfe des Galvanismus gelang, nicht lange genügen.

Er gab daher, obgleich er inzwischen Familienvater geworden war, nach einigen Iahren diesen Beruf auf und wandte sich ausschließlich den Naturwissenschaften und der Philosophie zu. In Dresden, wo er als freier

Schriftsteller lebte und viel beachtete öffentliche Vorträge hielt, schloß er sich eng an die Führer der romantischen Schule an. Er leitete später in Nürnberg das neubegründete Realinstitut, eine höhere Schule etwa von der

Art unserer Oberrealschulen. In dieser Zeit trat er auch, einem stets in der Tiefe seines Herzens schlummernden Zuge folgend, in nahe Beziehungen zu Pietistischen und der christlichen Mystik zugewandten Kreisen; doch

blieb er im Gegensatz zu anderen Romantikern dem Protestantismus treu. Aus feinem ferneren Leben ist hervorzuheben, daß er nach vorübergehender Tätigkeit als Erzieher eines mecklenburgischen Prinzen viele Iahre als

Professor der Mineralogie und Naturgeschichte an der Universität Erlangen wirkte, große Reisen unternahm und schließlich — allerdings lange nach dem Tode seines Lehrers Ritter — nach München als Akademiker nnd

Professor für Naturgeschichte und Naturphilosophie berufen wurde. Hier wurde er vom Könige vielfach ausgezeichnet, auch geadelt. Er starb hochbetagt im Iahre 1860, wegen seiner Lehrtätigkeit, seines umfassenden

Wissens und seiner aufrichtigen Frömmigkeit allgemein verehrt, wenn auch von der Mehrzahl der Naturforscher als unwissenschaflich und als Mystiker abgelehnt.

Als milde, ausgeglichene Persönlichkeit ist Schubert über den im Leben gescheiterten Ritter zu stellen. Hingegen steht er ihm als Forscher beträchtlich nach. Aber es wäre verfehlt, darum seine geistige Bedeutung zu

leugnen. Er hat das Verdienst, die Gedanken seiner Lehrer und überhaupt der Naturphilofophen in gemeinverständlicher Form dargestellt und mit großem Erfolge verbreitet zu haben. Es geschah dies durch eine sehr

ausgedehnte schriftstellerische Tätigkeit, die sich auf die verschiedensten Gebiete erstreckte. Man verdankt ihm Lehrbücher und Schriften aus allen Zweigen der Naturwissenschaften, naturphilofophische, psychologische

und theologische Werke, Reisebeschreibungeu, Jugendschriften, eine sehr interessante Autobiographie und sogar einen Roman sowie Nachdichtungen fremdsprachlicher Poetischer Werke. Für feine selbständigen

Forschungen war ihm, ähnlich wie Ritter, das Schellingsche Identitätsgesetz Ausgangspunkt und Ziel, d. h. er wollte die Gesamtnatur, lebendige wie tote, als einheitlichen Organismus begreifen. Es lag ihm ob — wie er

sich einmal ausdrückt —
,
„die Natur, die ganze Schöpfung der Sichtbarkeit nicht im einzelnen Stückwerk, fondern als ein göttlich vollendetes Ganzes anzuschauen." Insbesondere bemühte er sich aufzuweisen, daß dasselbe

Gesetz im Leben der organischen Wesen wie im Planetensystem herrsche. Er stellte daher — schon in feinem Erstlingswerk, den „Ahndungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens" — Betrachtungen und

Berechnungen an über Entfernungs- und Umlaufszahlen der Planeten, die Neigung ihrer Bahnen und Achsen und setzte sie zu Erscheinungen der organischen Natur wie zu den Perioden der Entwickelung und der

Krankheiten in Beziehung. Im Zusammenhang hiermit bekämpfte er — auch wieder im Sinne der Naturphilosophie — die „fast allgemein herrschende mechanische Ansicht" von der Entstehung des Weltalls aus Atomen

vermöge anziehender nnd abstoßender Kräfte und damit die Lehre Newtons. Weit über diesen, der die Weltkörper zu toter Materie herabgewürdigt habe, stellt er Kepler, bei dem sie tierischer Natur, also beseelt, gewesen

seien. Freilich konnten seine kosmogonischen Betrachtungen, weil mehr geahnt als durch Rechnung erwiesen, den Beifall der Forscher nicht sinden. Wirkliche Verdienste hat er um die Seelenlehre. Hier lagen ihm, und

zwar noch stärker, als es bei Ritter der Fall war, die rätselhaften Erscheinungen des Traums, des Nachtwandeins, der Ekstase, des Hellsehens und des tierischen Magnetismus am Herzen. Sein Werk „Ansicht von der

Nachtseite der Naturwissenschaft" und andere Schriften, in denen er derartige Vorgänge auf Grund eines umfassenden Tatsachenmaterials und ohne Zuhilfenahme übernatürlicher Kräfte als Wirkungen des sympathischen

Nervensystems zu erklären suchte, haben im Zeitalter der Romantik höchstes Aufsehen erregt. Insbesondere wirkten sie anregend auf viele Dichter wie E. T. A. Hoffmann, Iustinus Kerner und in ganz besonderem Maße
auf Heinrich von Kleist, der in Dresden Schubert auch Persönlich nahegetreten war und in seinem „Kätchen von Heilbronn" von der Beeinflussung durch den hochgeschätzten Freund und Lehrer ein bleibendes Zeugnis

abgelegt hat.

Von lugend an hat Schubert aufs höchste Goethe, den Dichter wie den Naturforscher, bewundert. Zu einem persönlichen Zusammensein zwischen beiden kam es aber nur einmal, und zwar 1808 in Karlsbad. Goethe zog

den jüngeren Mann, der durch seine Schriften fo viel Aufsehen erregt hatte und von dessen „Ahndungen" soeben der zweite Band erschienen war, in seine Umgebung und ließ sich fast täglich von ihm vortragen.

Eingehender als Goethe in seinem Tagebuch berichtet Schubert hierüber, besonders in einem erst vor wenigen Iahren bekannt gewordenen Briefe an den Theologen August Koethe. Nachdem er von dem glücklichen Zufalle

des Zusammentreffens erzählt hat, fährt er fort: „Ich bin fast täglich bei Goethe gewesen, und er hat mit dem lebendigen Interesse eines Iüuglings meinen ganzen 2. Teil studiert. Die astronomischen Entdeckungen haben

ihn über alle Erwartung sehr interessiert. Ich habe ihm täglich demonstrieren müssen, der alte große Greis hat begierig um alles gefragt, sich nicht geschämt, wo ihm etwas noch Unbekanntes war . . . Der Abschied war

besonders groß und schön! Wie hat er mir gesagt, wo es nicht allein mir, sondern meiner ganzen Zeit fehlte, mich getröstet und geweissagt, was ich leisten könne und würde. Die Mathematiker und Newtonianer hat er nie

leiden können. Er schreibt jetzt seine ganze Optik Satz für Satz gegen Newton. Es war Balsam in die Wunde seines Hasses, daß auch das Reich der AiöcNAnique celcZte seinem letzten Tag sich nähert." Die Mitteilung ist

für Goethe, dessen tiefe Abneigung gegen den großen Engländer und die materialistische Naturerklärung ja bekannt ist, recht bezeichnend. Noch charakteristischer ist sie aber für Schubert, der gleich seinem Lehrer

Schelling den Wert der Naturphilosophie stark überschätzte und neben Newton auch Laplace, dessen unvergängliche „Himmelsmechanik" damals noch im Erscheinen begriffen war, widerlegt zu haben glaubte. Immerhin

ist nicht zu verkennen, daß Schubert damals auf Goethe einen starken Eindruck gemacht hat. Das Interesse blieb auch auf die Dauer lebendig. Der große Führer des geistigen Deutschland verfolgte die EntWickelung des

Iüngeren auf die Dauer mit Anteilnahme. In einem Briefe an Knebel nennt er ihn acht Iahre später „einen vorzüglichen Mann". Im Iahre 1817 nimmt er von ihm Proben mecklenburgischen Granits für seine Sammlungen
entgegen. Später allerdings mißbilligt er die mehr und mehr hervortretende Neigung Schuberts zur Mystik. So äußert er sich über ihn in einem — allerdings nicht zur Absendung gelangten — für den Botaniker Rees von

Esenbeck bestimmten Schreiben wie folgt: „Auch die Nacht- und Schattenseite macht uns Bewohnern der Lichtseite etwas bange . . . Schuberts Art kann ich nicht lieben . . . Mich kann nichts trauriger machen, als wenn ich

zwischen schön erkannte Wahrheit Irrtümer eingeflochten sehe, von denen sich weder begreifen läßt, wie sie zufällig oder vorsätzlich daherkommen."

Goethe hatte, wie schon gesagt, mit den Romantikern das Interesse für die außerordentlichen Seelenzustönde oder — wie sie es Wohl nannten — für das Irrationale im Menschen gemein. Nun war Schubert in noch viel

höherem Grade und in weiterem Umfange als Ritter Erforscher und Verkünder derartiger Erscheinungen. Sollte er, dies vorausgesetzt, nicht auf das Schaffen des Größten der deutschen Dichter Einfluß geübt haben, ähnlich

wie dies für feinen Vorgänger auf diesem Gebiete gezeigt worden ist? Zum Nachweis dessen sei auf die Episode der Wanderjahre, die von Makarie handelt und die ihrer Bedeutung nach mehr als Episode ist, hingewiesen.

Makarie, die schon auf Erden Selige, führt ein Doppelleben merkwürdigster Art. Ihr sichtbares Dasein, so groß und bedeutsam es auch in seinen Wirkungen ist, ist doch nur die geringere Hälfte ihrer Existenz, denn sie ist

geistig eine Art von Planet, d. h. ein Glied unseres Sonnensystems. „Sie hegt und schaut es nicht nur", so drückt sich der Astronom, der kluge Kenner ihres Seelenlebens, aus, „nein, sie macht gleichsam einen Teil

desselben; sie sieht sich in jenen himmlischen Kreisen mit fortgezogen ... sie wandelt seit ihrer Kindheit um die Sonne... in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunkt entfernend lind nach den äußeren Regionen

hinkreisend." Dabei haben ihre inneren Gesichte volle Realität, wie sich nachträglich herausgestellt hat, denn sie habe im Zodiakus Gestirne geschaut, „von denen man am Himmel nichts wahrnehmen konnte; es mochten

die damals noch unentdeckten kleinen Planeten . sein." So war also ihr Schauen dem Gange der Sternkunde vorausgeeilt.

Bekanntlich hat Goethe, nm dem Leser seines weisheitsvollen Altersromans diese „ätherische Dichtung" verständlicher zu macheu, ihr ein „terrestrisches Märchen", mit dem wir an die Wahlverwandtschaften gemahnt

werden, gegenübergestellt. Es ist dies die Erzählung von der bei Montans bergmännischen Arbeiten mitwirkenden Person, welche „ganz wundersame Eigenschaften und einen ganz eigenen Bezug auf alles habe, was man
Gestein, Mineral, ja, was man überhaupt Element nennen könne", und zwar durch bloße Empsindung ohne den Gebrauch von Wünschelrute oder Pendel. Makariens Verhältnis zum Außerirdischen, zum Kosmischen, wird

mithin als ein Gegenstück hingestellt zu den bekannteren und weniger seltenen Beziehungen gleichfalls bevorzugter, aber gröberer Naturen zum Unterirdischen. Als Quellen der „ätherischen Dichtung" werden allgemein

die Schriften älterer Mystiker und insbesondere Swedenborgs genannt. Derartige Einwirkungen sollen nicht ganz geleugnet werden, aber in viel stärkerem Maße dürften Schubertsche Anreguugen zu Grunde liegen. Zur

Begründung dieser Hypothese, die bisher noch niemals aufgestellt worden ist, vielleicht aber Licht in ein noch ungelöstes Rätsel Goethescher Ersindungskunst bringen kann, sei darauf hingewiesen, daß sich hier, freilich

nach Dichterart ins Sinnliche übersetzt, Schubertsche Gedankengänge — und zwar solche, die Goethe wohl bekannt waren — in auffallender Weise wiedersinden. Makarie verkörpert nämlich das naturphilosophische

Identitätsprinzip, und zwar mit der Beschränkung, in der Schubert es für streng beweisbar hielt, d. h. bezogen auf die im Planetarischen und im Organischen herrschenden Gesetze. Wer müßte nicht an Makarie denken,

wenn er — um nur einen Ausspruch Schuberts anzuführeu — in den „Ahndungen" liest: „Es muß uns in dem Leben des Einzelnen dasselbe Zeitmaß wieder begegnen, was wir in dem Leben des Weltalls erkennen"?

Ebenso ist es ein Grundgedanke der Schubertschen Lehre, daß die bei der Vorherrschaft des Verstandes zurückgedrängten kosmischen Beziehungen des Individuums in gewissen erhöhten Seelenzuständen zum Bewußtsein

gelangen. Von solchen erhöhten Seelenzuständen Makariens, die den Uneingeweihten als Krankheitsfälle gelten, wird uns aber ausdrücklich berichtet. So dürfte wohl gelten, daß ohne Kenntnis der Schubertscheu Schriften

Goethe die merkwürdigste Frauengestalt, der er Unsterblichkeit verliehen hat, nicht geschaffen hätte.

Ritter und Schubert sind mehr zu Lebzeiten als in der Folge beachtet worden. Was insbesondere Ritter betrifft, so war die Tragik seines Geschicks mit seinem Tode nicht erschöpft. Seine wichtigsten Entdeckungen

wurden anderen, besonders ausländischen Forschem zugeschrieben, und erst in den letzten Iahrzehnten ist nachgewiesen worden, daß er zu den Bahnbrechern gehört und der deutschen Naturwissenschaft Ehre gemacht hat

zu einer Zeit, wo sie hinter der der Italiener, Franzosen und Engländer sonst stark zurücktrat. Von Schubert ist das Gleiche nicht zu sagen. Von feinen vermeintlichen Entdeckungen hat keine standgehalten, und nur als

Lehrer hat er um die Naturwissenschaft Verdienste. In der Geschichte der allgemeinen geistigen Kultur haben hingegen beide Männer — vor allem durch ihre persönliche und literarische Einwirkung auf die Brüder

Schlegel, auf Tieck, Novalis, Kleist nnd andere — bedeutende Spuren hinterlassen. Wer in das Verständnis der so eigenartigen und so folgereichen romantisch-naturphilosophischen Bewegung zu Anfang des 19.

Iahrhunderts tiefer eindringen will, wird daher an ihnen nicht vorübergehen dürfen. Auch das möge ihnen unvergessen bleiben, daß sie auf den großeil Meister, dessengleichen Deutschland seither nicht wieder gesehen hat,

anregend nnd befruchtend gewirkt und seine wohlwollende Zustimmung wenigstens zeitweife gefunden haben.

Dr. «äte frieckemann:

von cken ckrei 5tu?en ckes Milchen.

Die Dreiheit, in der sich für den Menschen das Leben auf so vielen seiner Stufen gliedert — die drei Dimensionen des Raumes, Anfang, Mitte und Ende, der triadische Rhythmus Hegels, der dreieinige Gott, aller guten

Dinge sind Drei — wir begegnen ihr von Neuem, sobald wir es versuchen, das Phänomen des Sittlichen als ein sich entwickelndes ins Auge zu fassen.

Kant unternahm es, die Fülle der sittlichen Erscheinungen, die inhaltlich mit den Völkern und Zeiten wechseln, auf eine einzige Formel zu bringen und den auf eine allgemeine Gesetzlichkeit gerichteten Willen zum
Maßstab des sittlichen Wertes zu machen. Aber mit dieser Formel wurde er der Wirklichkeit nicht gerecht; denn ganz abgesehen davon, daß es sittliche Forderungen gibt, die sich nur an den Einzelnen wenden, und die in

einer Verallgemeinerung nicht einmal denkbar sind — wie die Vokation des Mönchs — , so ist auch mit dem Willen zur Verallgemeinerung noch garnichts über den Wert dessen ausgesagt, das man zu verallgemeinern

wünscht. Warum sollte z. B. der Genüßling nicht wollen, daß sein Recht auf Genuß ein allgemeines Recht würde? Er müßte sich ja unbedingt in einer Welt, die den Sinnengenuß im weitesten Sinne als berechtigt

anerkennt, viel wohler fühlen, als in einer solchen, die seinem Verlangen Schranken entgegensetzt.

Lehnen wir nun die Formel Kants ab, und versuchen wir es, sittliche Werte nach ihrem Inhalt zu bestimmen, so ergeben sich uns rein erfahrungsmäßig drei Kategorien, die bei allen wechselnden Inhalten im Einzelnen,

soweit sie von besonderen Zeitumständen abhängig sind, alles umfassen, was die Menschheit von jeher als sittlich, respektive unsittlich bezeichnet hat.

Auf der ersten, das heißt untersten Stufe steht der Egoismus. Eine Erklärung darüber, was unter diesem Begriff zu verstehen ist, scheint sich zu erübrigen. Und doch soll sie, um jedes Mißverständnis auszuschließen,

gegeben werden; denn wir werden es später mit einer Erscheinung zu tun haben, die leicht mit dem Egoismus verwechselt werden könnte, die aber im tiefsten Grunde etwas durchaus anderes ist. — Egoismus bedeutet die

Beschränkung auf den eigenen Lebensgenuß. Er ist ein sich Lostrennen von dem lebendigen Zusammenhang des Ganzen und eine Rücksichtnahme auf die Umwelt nur in soweit, als die Umwelt dem Einzelnen dient. Für

den ausgesprochenen Egoisten kann es sich in seinem Verhalten zu Anderen immer nur um einen Kontrakt auf Gegenseitigkeit handeln. Und größere Lebenszusammenhänge gar, wie etwa der Staat, existieren für ihn

überhaupt nur als Schutzverbände für die Interessen des Individuums. Sie sind ein Notbehelf, weil der Einzelne allein nicht stark genug ist, seine Ansprüche an das Leben zu behaupten (Rousseaus „contrsct social" ist der

Typus einer solchen staatlichen Grundlage), und sie sind entbehrlich für denjenigen, der tatsächlich die Kraft in sich spürt, sich rücksichtslos gegen seine Umgebung durchzusetzen.

Wir konstatierten also im Egoismus zwei Momente: einmal die Isolierung des menschlichen Einzelwillens, gegenüber dem All, die Atomisierung des Lebens — der Fluch Luzifer - Adams — und weiterhin den Willen

zum Genuß. Daß der Egoismus in seiner krassesten Form jemals als sittlich bewertet worden wäre, das werden wohl auch die eingefleischtesten Egoisten nicht behaupten wollen. Sie mögen Immoralisten sein, mögen die

sittliche Forderung überhaupt als Chimäre bezeichnen, mögen lachen über solche, die nach dem fragen, was ihre Pflicht ist, und den Standpunkt vertreten, der Einzelne könne garnichts anderes wollen, als seinen Genuß,

und alles andere sei nur ein Umweg zu diesem letzten Endziel. Das alles mögen sie sagen; aber sie werden niemals behaupten wollen, daß sie mit der Sorge für ihr eigenes Wohl als solchem eine sittliche Verpflichtung

erfüllen.

Das eine der beiden Momente — Isolierung und Richtung des Willens auf Genuß — die wir als wesentlich für den Egoismus konstatierten, fällt auf der zweiten Stufe des Sittlichen fort: Der Altruismus hebt die

Isolierung auf.



Es ist hier die Rede von einem echten Altruismus, das heißt von einem solchen, der nicht aus Klugheit das Wohl des Anderen berücksichtigt, sondern der das Wohl des Anderen um des Anderen willen sucht.

Hier ergeben sich nun wiederum drei Möglichkeiten des Verhaltens: Zunächst der Standpunkt der absoluten Gerechtigkeit, auf dem die Gleichberechtigung Aller gelehrt und anerkannt wird. Es ist dies ebensowohl der

Standpunkt des alten jüdischen Prophetismus mit seinen messianischen Hoffnungen, die sich auf ein jedem das Seine gewährleistendes Gemeinwesen beziehen, wie der Standpunkt des modernen Sozialismus. Darüber

hinaus geht die neue jüdische Lehre, die Lehre Christi von der absoluten Liebe, die das Wohl des Anderen dem eigenen Wohl vorzieht, und die sich bis zur Feindesliebe steigert. Und als Drittes erscheint die indische Lehre

des „1 "at twam asi" — das bist du — , die Lehre, die den Unterschied der Individuen überhaupt aufhebt, für die alles Einzelne in einer großen Einheit begriffen ist, so daß ich für mein eigenes Wohl sorge, wenn ich das

Wohl der Anderen berücksichtige. — Diese Lehre ist auch heute noch Gemeingut Vieler, die, mit starker Einfühlungsfähigkeit begabt, wahrhaft in den Anderen leben und deren Wohl und Wehe tatsächlich als ihr eigenes

mit erleben. Am häusigsten erfahren wir diesen Trieb wohl bei der persönlichen Liebe zu einem bestimmten Menschen, mit dem wir eins zu werden streben. Nur steigert er sich hier von der Identisizierung bis zur völligen

Selb st-Preisgabe, weil wir in der Phantasie das Wohl des Anderen in diesem bereits derart genossen haben, daß selbst der Tod uus kein zu hoher Entgelt dafür zu sein dünkt.

Was all diesen Standpunkten gemeinsam ist, das ist der Umstand, daß sie den Menschen über die Beschränkung auf fein eigenes Ich hinausheben, daß sie seinen Blick weiten und ihn in umfassendere

Lebenszufammenhänge hineinstellen; — also dem Egoismus gegenüber ein entschiedener Fortschritt. An dieser Stelle bleiben unendlich viele Menschen steheu. Für sie besteht das einzige sittliche Problem darin: Wie
vereinige ich meine Ansprüche an das Leben mit den berechtigten Ansprüchen der Anderen? Und die Lösung besteht bei sozial empsindenden Menschen meist in einem Kompromiß, indem sie ein wenig von ihren eigenen

Ansprüchen opfern, damit auch der Andere die seinigen zu befriedigen imstande sei.

Aber so groß der Fortschritt des Altruismus dem Egoismus gegenüber sein mag: ein Letztes ist er nicht. Denn wenn wir einmal den Tatsachen unerschrocken ins Gesicht sehen, so müssen wir zu dem Schluß gelangen,

daß Altruismus wesentlich in der Sorge für den Egoismus der Anderen besteht. Ob ich nun die Anderen als von mir getrennte und mir gleichberechtigte Individuen betrachte, ob ich mich mit ihnen für identisch erkläre —
immer ist das letzte Ziel die Befriedigung ihrer Bedürfnisse und das Abwehren des Leides von ihnen. Auch der Buddhismus, der das ganze Leben verneint, nur um das Leiden aufzuheben, ist im Grunde ein Eudämouismus

mit umgekehrtem Vorzeichen.

Damit kämen wir nun zu der dritten, — und, so weit wir es heute überblicken können, — höchsten Stufe des sittlichen Lebens, auf der die Frage nach Wohl und Wehe des Menschen überhaupt schweigt, auf der nicht alle

Dinge nur daraufhin angesehen werden, inwieweit sie menschlichen Bedürfnissen dienen, fondern auf der der Mensch einem Höheren, einem Uberpersönlichen dient. Wir könnten sie als die Stufe des

„Transpersonalismus " bezeichnen

.

Was ist ein überpersönlicher Wert? Ein überpersönlicher Wert ist ein solcher, der seinen Maßstab in sich selbst trägt, der nicht erst dadurch wertvoll wird, daß er einem Bedürfnis dient. Unsere so ausgesprochen sozial

gerichtete Zeit hat für derartige Werte im Allgemeinen nur ein geringes Verständnis und betrachtet sie leicht als Chimären. Das heißt, sie betrachtet sie als Chimären, insofern sie selbständig zu sein beanspruchen. Denn

ihrem Inhalt nach fallen die überpersönlichen Werte zum Teil mit den persönlichen zusammen.

Hierher gehören nun zunächst Werte wie Kunst und Wissenschaft. Sie dienen in ihrem Ansichsein nicht dem Menschen, sondern der Mensch dient ihnen. Wäre es anders, wäre der Wert von Kunst und Wissenschaft

danach zu bemessen, wie weit sie Glücks- oder Erkenntnisbedürfnisse befriedigen, dann mußte diejenige Kunst die wertvollste sein, die dem Geschmack der Meisten entspricht; das wäre wohl also die von uns mit dem
schönen Worte „Kitsch" bezeichnete. Und in der Wissenschaft würde es sich darum handeln, möglichst populäre, leicht faßliche Erklärungsversuche für Probleme zu geben, die möglichst eng mit den Problemen des

„wirklichen" d.h. praktischen Lebens im Zusammenhang stehen. — Lehnen wir diesen Standpunkt ab, machen wir die Wenigen, die „etwas davon verstehen" , zum Maßstab des Wertes, so bewegen wir uns in einen, Zirkel;

denn die wenigen erleuchteten Geister sind dies eben dadurch, daß sie fähig sind, wahre Werte zu erkennen. Folglich können diese Werte nicht erst in ihnen selbst, zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse, entstehen.

Der wahre Dienst an Kunst und Wissenschaft ist ein strenger Dienst, der Entbehrungen jeder Art auferlegt, der sowohl Prositjagd wie auch Ruhmbegierde verurteilt, der von demjenigen, der sich ihm weiht, verlangt, daß

er, unbestochen von Mode und Effekt, nur einzig und allein dem dient, was er für wahr und schön erkennt. Spinoza, der sein Werk ohne seinen Namen erscheinen ließ, damit feine Wahrheit unbeeinflußt vou Parteihaß oder

-Gunst anerkannt werde, und der lieber Brillen schliff, als daß er auf einen? Lehrstuhl sich zu Konzessionen verstanden hätte, wird das ewig leuchtende Bild des selbstlosen Forschers sein. Und auf der anderen Seite

grüßen uns jene vielen Namenlosen, die die gewaltigen Dome des Mittelalters errichteten, und die auf ihren höchsten Spitzen Figuren hinstellten, die kein Auge je zu sehen bestimmt war, die aber in jedem ihrer Teile

Vollendung atmeten. Denn sie waren, diese Schöpfungen, gleichviel ob jemand Genuß davon hatte oder nicht.

Wir gehen weiter auf der Skala der überpersönlichen Werte und erfassen die Begriffe: Nation, Vaterland, Staat. — Auch der Altruist kennt sie; aber für ihn sind es nur Sammelnamen, die eine ungefähr gleichartig

beschaffene Gruppe von Menschen umfaßt. Und nun steht er vor dem seltsamen Phänomen: Wie kommt es, daß ein Mensch, der niemals dazu bereit wäre, sein Leben für eine bestimmte Anzahl von Individuen zu opfern,

es freudig hinwirft, wenn es gilt, das Vaterland zu schirmen. Sollte sich hier nicht doch ein Uberpersönliches offenbaren, dessen Organ der Einzelne ist, dem er dient? Eine Idee, die sich verkörpert, und die in ihrer

Verkörperung wiederum Werte realisiert, die der Einzelne allein zu realisieren nicht imstande wäre? Es sei hier auf die Platonische Auffassung des Staates verwiesen, dessen letztes Ziel es ist, die Idee des Guten zu

verwirklichen.

Fernere Werte, die sowohl im sozialen wie im überpersönlichem Sinne gedeutet werden können, sind die verschiedenen Emanzipationsbestrebungen: Emanzipation der Frau, des Proletariats, der luden. Hier kann einmal

nur der Gesichtspunkt geltend gemacht werden, daß eine bestimmte Menschengruppe Bedürfnisse entwickelt hat, die unbefriedigt zu lassen die Gesellschaft kein Recht besitzt. Aber ebensowohl können wir die Frage so

stellen: Wird durch das Freiwerden dieser bisher gebundenen Kräfte ein neuer Kulturwert realisiert, und welcher?

So weit handelte es sich nm Werte, die inhaltlich mit denen des Altruisten zusammensielen, und die sich von jenen nur hinsichtlich der verschiedenen Beurteilung dessen, was eben ihren wahren Wert ausmacht,

unterschieden. Aber es gibt auch solche, die sich sowohl dem Egoisten wie auch dem Altruisten grundsätzlich verschließen, die auch der Altruist von seinem Standpunkt aus eigentlich nicht anerkennen kann, und die, wo er

es trotzdem zu tun scheint, in einer Schicht seines Wesens stecken, in der die traditionell überkommenen Werte, denen keine tiefere eigene Uberzeugung zugrunde liegt, ruhen.

Allen voran steht hier der Begriff der Ehre, den jeder Falstaff naturgemäß als Torheit bezeichnen muß. Sie nützt keinem, weder uns selbst, noch Anderen; sie schadet uns im Gegenteil, wenn sie uns bewegt, um
ihretwillen einer verlorenen Sache zu dienen. Und doch hat sie als Imperativ in vielen Tausenden gelebt, doch sank um ihretwillen der Soldat tot neben

der Fahne nieder, die er nicht lassen wollte, und die Edlen von Thermopylä starben für sie den Heldentod. Sie opferten sich für die Ehre der Nation, ' aber wofür sie sich auch geopfert hätten, — das Opfer selbst gehört zu

jenen überpersönlichen Werten, die nicht erst durch fernere Zwecke geheiligt werden müssen. Wir bewundern den sich Opfernden, gleichviel ob seine Sache die unsrige ist oder nicht, ebenso wie uns wahre Herzensgüte

schön erscheint, auch wo sie uns nicht zugute kommt, und wo der, auf den sie sich richtet, ihrer nicht wert ist.

Eine andere, nicht aus der sozialen Ethik ableitbare Forderung ist die der Wahrhaftigkeit. Woher stammt sie? Denn nicht immer schadet die Lüge anderen Menschen, und nicht immer ist sie ein Zeichen von Feigheit. —
Daß sie zuweilen da, wo sie mit anderen sittlichen Forderungen in Konflikt gerät, diesen weichen muß> daß wir z. B. unbedenklich eine kleine Lüge aussprechen würden, um ein Menschenleben zu retten, spricht nicht

gegen die Tatsache, daß der Imperativ als solcher besteht, und daß er nur im Ausnahmefall als aufgehoben erscheint.

Wir kommen endlich zu einem überpersönlichen Wert, der der allerpersönlichste zu sein scheint, ja, der nicht selten an dem, der ihn zu realisieren strebt, als Egoismus bezeichnet wird. Es ist der Wert der menschlichen

Persönlichkeit als solcher.

Daß der Mensch alle Kräfte, die ihm die Natur gab, zu einen« harmonischen Ganzen vereine, daß er aus dem Ehcws einen Kosmos schaffe, kurz, daß er den Rohstoff, der ihm überliefert wurde, zuni Kunstwerk umbilde

— die Kalokagathie des Griechen — , um dieses Ideals willen hat schon Mancher das Glück Anderer geopfert, wenn er sich aus Verhältnissen frei machte, in denen es nicht zu verwirklichen war, ' aber er hat da, wo das

Streben echt war, auch ebenso das eigene Glück preisgegeben. Denn die Verwirklichung dieses Ideals verlangt strenge Bändigung unserer Triebe, und die Entsagung von Manchen,, das sich der nach Lust strebende Altruist

unbedenklich gönnt, soweit sein Luststreben nicht mit dem der Anderen in Konflickt gerät. — Es handelt sich in diesem Falle nicht darum, daß meine Persönlichkeit sich entfalte und gestalte, sondern daß es die

Persönlichkeit tue, nur daß die meine für mich das nächste Objekt zur Verwirklichung dieses Ideals ist. Für den Erzieher dehnt sich diese Forderung dann naturgemäß auch auf Andere aus, wie es überhaupt als ein

Altruismus höherer Art zu bezeichnen wäre, die wahren Werte nicht nur in uns, sondern auch in Anderen zu fördern.

Was also das Ideal des Ausbanens der Persönlichkeit ganz stark von den Zielen des Egoisten trennt, ist einmal, daß es sich hier nicht nur um die eigene Persönlichkeit, sondern um die Persönlichkeit schlechthin handelt,

und zweitens, daß die Frage nach der bei dieser Ausgestaltung empfundenen Lust gegenstandslos wird gegenüber dem Bewußtsein, auf diese Weise seine Bestimmung zu erfüllen. Auch das „ewige Seelenheil", das der

Fromme anstrebt, ist nicht nur ein Streben nach ewiger Lust, sondern das Ringen um ein Gottgewolltes.

Daß die Ausgestaltung der Persönlichkeit eine sittliche Forderung ist, ganz unabhängig davon, was eine solche Persönlichkeit Anderen nützt oder schadet, daß das Sein des Menschen mehr bedeutet als seine Leistungen

— ist heute recht stark in Vergessenheit geraten. Wie oft liest man z. B. in Bezug auf Menschen — besonders auf Frauen — , die keinen Sinn für persönliche Würde haben, die sich an jeden ersten Besten wegwerfen oder

sich an den Meistbietenden verkaufen: Das ginge keinen etwas an, ' die Betreffende sei nicht bösartig, sie schade niemandem, — alles Übrige sei ihre persönliche Geschmacksache. Ia, nicht selten werden solche Menschen

sogar von denen beneidet, denen eine gute Erziehung nach dieser Richtung hin hemmende Instinkte mitgegeben hat. Man könne das nun einmal nicht, heißt es, ' aber jene Anderen hätten doch viel mehr von ihrem Leben. —
Nach einer Zeit, in der jedes Weib, das ohne standesamtliche Sanktionierung Kinder zeugte, verachtet wurde, hat sich im Gegensatz dazu heute eine Laxheit breit gemacht, die überhaupt keine anderen als soziale Imperative

mehr anerkennt, und die alles übrige dem persönlichen Geschmack überläßt. — Ob jeder Beliebige dazu berufen sei, der Erzieher seines Nächsten zu sein, ist wieder eine andere Frage. Wir haben nicht das Recht, jedem

Anderen ohne weiteres unsere Meinung aufzudrängen, aber wir können Werturteile besitzen und an ihnen bell Wert der Menschen messen. Auch hier ist nicht gesagt, daß gewisse Umstände unser Urteil nicht mildern

können, ' aber um von der Mittellage abzuweichen, muß dem Pendel zunächst einmal die Mittellage gegeben sein.

Fragen wir uns nun, worauf solche unpersönlichen oder überpersönlichen Imperative, die uns erfahrungsgemäß gegeben sind, deuten, so geraten wir in eine gewisse Verlegenheit. Egoismus und Altruismus lassen sich

restlos aus der natürlichen Welt, dem Bereich der Naturwissenschaft, erklären. Selbst bei den Tieren sinden sich ja schon, wie Krapafkin nachwies, soziale Instinkte, die auf gegenseitigen Schutz, auf gegenseitige Hilfe

hinweisen. Der überpersönliche Wert aber ist ausschließliches Eigentum des Menschen, und er weist auf einen Zusammenhang der Dinge, der nicht ohne weiteres in unserem gesellschaftlichen Leben gegeben ist.

Man könnte sich hier mit dem Hinweis auf einen „Bedeutungswandel" zufrieden geben und sich darauf berufen, daß, wie die Kunst zunächst einem rein praktischen Bedürfnis diente und erst später selbständigen Wert

gewann, so sich jeder überpersönliche Wert aus einem Nutzwert entwickelt habe. Aber damit ist eigentlich nur ein Faktum konstatiert, nicht aber erklärt, warum deuu nun die Entwickelung den Weg vom Persönlichen zum
liberpersönlichen eingeschlagen hat, und was das Uberpersönlichc letzten Grundes ist. Hier scheint doch die naturalistische Erklärung zu versagen und die Metaphysik der einzig mögliche Weg zu fein. Ob wir nns die

überpersönlichen Imperative als Forderungen eines überpersönlichen Geistes — eines Gottes — an uns vorzustellen haben, ob wir durch sie ein Göttliches im Leben verwirklichen sollen, ob die Gottheit selbst sich in ihnen

— im Sinne Hegels — entwickelt, oder ob wir — wie es Fechner lehrt — Organe am Leibe eines Welt-Ichs sind uud dessen Ziele durch unser Tun fördern, ob wir endlich jene überpersönlichen Werte als Ideen im

platonischen Sinne auffassen —
,
gleichviel, sie leben im Bewußtsein der Menschheit und verlangen gebieterisch nach Verwirklichung.

Es wäre aber töricht, eine bestimmte metaphysische Uberzeugung als Voraussetzung für die Verwirklichung unpersönlicher Werte zu postulieren. Wir können nicht sagen: Zuerst müssen wir davon überzeugt sein, daß

der Wille eines Gottes existiert, nnd dann werden wir dessen Forderungen zu erfüllen streben. Oder: Zuerst muß ich wissen, ob mein Ich unsterblich und dazu bestimmt ist, sich in Ewigkeit fortzuentwickeln, ehe ich in der

Ausgestaltung meiner Persönlichkeit ein absolutes Ideal zu erblicken vermag. — Auf diese Weise würden gar Viele nie dazu gelangen, die höchsten Menschheitsziele zu verwirklichen. Denn die Skepsis untergräbt je länger

je mehr unser ganzes Leben, und wer da warten wollte, bis er festen Grund gelegt, der würde heute niemals dazu kommen, ein Haus zu bauen. Gewiß ist es nicht ratsam, ein Gebäude mit dem Dach zu beginnen. Aber wenn

uns die Existenz des Daches nun unmittelbar gewiß wäre, sollten wir dann nicht berechtigt sein, von der Existenz des Daches auf den Grund zu schließe«, der es trägt? — Wem die überpersönlichen Werte in ihrer Realität

als die höchsten uns bekannten Werte unmittelbar gewiß sind, der wird entweder von ihnen auf den überpersönlichen Geist schließen, der sie in sich trägt, oder diese Werte werden ihm selbst ein Metaphysisches sein, das

in unsere Welt hineinragt und ihr Wert und Bedeutung gibt. — Es bedarf zum Glauben an sie keiner bestimmter religiöser Vorstellungen, weil sie selbst von religiöser Art sind. Denn sie werden auch demjenigen, der den

Glauben an einen der Menschheit helfenden und ihre Bedürfnisse befriedigenden Gott verloren hat, den Glauben an ein Göttliches gewährleisten, das den Menschen zum Dienste verpflichtet und ihn dadurch von der

Beschränktheit auf sein eigenes Wohl und Wehe erlöst. Was dieses Göttliche mit uns vorhat, wenn wir unser jetziges Leben beendet haben, das müssen wir ihm überlassen. Wir haben nur bereit zu fein. — Der Gott, wie

ihn die Bibel kennt, ist noch der Gott des Altruismus. Uber ihn hinaus ragt die Gottheit, in deren Dienst wir stehen, ohne Lohn dafür zu begehren.

Wir haben hier die drei Stufen des Sittlichen: Egoismus, Altruismus und Transpersonalismus aufgestellt, als ob sie sich chronologisch aus einander entwickelt hätten. Das aber ist nicht so zu verstehen, als sei auf jeder

dieser Stufen nur ein einziger Typus realisiert, als habe es zuerst nur Egoisten, sodann nur Altruisten und endlich nur Diener des Uberpersönlichen gegeben, oder als sei dies ein für die Zukunft erwünschtes Ziel. Iene

Entwicklung der Werte aus einander bedeutete mehr eine Wertskala, als einen zeitlichen Ablauf. Es hat immer Egoisten gegeben und wird sie voraussichtlich immer geben. Der wahre Altruismus war stets nur das Eigentum

einer kleinen Zahl, und die Diener am Uberpersönlichen werden sich sicherlich nicht rapide vermehren, ja sie waren unverkennbar in früheren Zeiten stärker vertreten, als sie es gerade heute sind. — Und ebenso wie die

einzelnen Typen nebeneinander stehen, kreuzen sie sich auch nicht selten im gleichen Individuum. Hier sind die seltsamsten Kombinationen möglich, und zuweileu sindet man Menschen mit egoistischer Veranlagung, die

die Stufe des Altruismus überspringen und unmittelbar zum Dienste am Uberpersönlichen gelangen.

Auch ist es nicht zu wünschen, daß eine höhere Stufe der sittlichen Entwicklung die vorhergehende völlig aufhebe. Der Mensch ist seinem Körper nach aus den Elementen des Pflanzen- und Tierreichs emporgewachsen

und kann diese seine Herkunft nicht verleugnen, ohne die Wurzeln seines Daseins abzugraben. Sets wird er genötigt sein, für sein eigenes Wohl zu wirken, und stets werden die Menschen zu gegenseitiger Hilfe auf

einander angewiesen sein und sollen einander tragen nnd stützen, wo sie es vermögen. Nur sollen sie wissen, daß sie damit noch nicht das Höchste erfüllt haben, das sie als Menschen zu erfüllen berufen sind, ' (hier



wurzelt wohl Nietzsches starke Opposition gegen die Moral, die für ihn mit Altruismus-Moral identisch war), ' sie sollen wissen, daß es gilt eine Welt zu sinden — oder aufzubauen — , deren Werte jenseits von Lust und

Unlust wurzeln, und es soll ihnen klar werden, daß der Genuß dadurch um nichts edler wird, daß der Andere statt meiner sich an ihm erfreut.

llr. Valter NlecKauer:

Methoäilches 2ur 3tsinäderglorlchung.

Die vorwiegend praktische Verstandeskultur Europas hat als eine ihrer charakteristischen Erscheinungen die Etikettierung des Geistes hervorgebracht. Militarismus, Sozialismus, Industrialismus fordern auch im

persönlichen und geistigen Leben Reduzierung der individualistischen Merkmale auf einen generellen Typ. So ist man zu den Schlagwortbegriffen gekommen, die im Allgemeinen eminent praktisch (für rasche

Orientierung), im Besonderen jedoch der Tod der geistigen Nuancen sind. Nach dem Ausspruch eines bekannten Philosophen heißt im Geiste leben „Nüancen erleben". In diesem Sinne ist die praktische Begriffsbildung,

die gegenüber primitiver Begriffsunklarheit mit Stolz auf ihre aufklärende Deutlichkeit pocht, eine Kulturbarbarei — eine Barbarei allerdings, die nicht nur, wie der französische Philosoph Bergson glauben machen will,

den deutschen Zeitgenossen, sondern der ganzen kapitalistischen Geistigkeit, also besonders auch dein Amerikanismus, eigen ist.

Wenn diese Begriffsbarbarei differenzierteren Erscheinungen gegenüber stets versagt, so ist das Problem Strindberg ein besonders ausgeprägter Fall. Die hoffnungslose Hilflosigkeit, mit der die Öffentlichkeit diesem

Dichter- und Sucherleben gegenübersteht, ist ein leuchtendes Beispiel der Unzulänglichkeit der praktischen Begriffsbildung. Bald heißt es: „Strindberg, der typische zerrissene Mensch unserer Zeit", bald „Strindberg, der

Frauenhasser", bald „Strindberg, der Nachfolger Swedenborgs", bald „Strindberg, der unerschrockene Bekenner". Einmal wird dem Schweden das Etikett „Mystiker" aufgeklebt, ein anderes Mal heißt er „Naturalist" und ein

drittes Mal spricht man vom „Vorgänger des Expressionismus". Aber das Wesentliche ist, daß alle diese Etikette nicht stimmen, durch welche man sich sonst so leicht im Geistesleben unserer Zeit zu orieutieren vermag.

Während man sonst die Begriffe hinnimmt, wie sie sind, ist man hier auf Schritt und Tritt genötigt zu fragen: „Was ist Mystik?" „Was ist Natura» lismus?" „Was ist Antifeminismus?" etc.

Die Wahrheit ist, daß Strindberg keines von all diesem ist, weil er alles in einem besonderen Sinne ist. Dieser „besondereSinn" gerade, auf den es ankommt, ist individualistisch, und individuelles Leben läßt sich nicht

einregistrieren. Es verlangt Vertiefung, Anerkennung von persönlicher Freiheit, zu welcher Militarismus, Iudustrialismus und bor allem Sozialismus, der mit seiuer äußereu Freiheit alle innere Freiheit tötet, so wenig

geneigt sind. Es ist daher ein besonders anerkennenswertes Bestreben des verdienstvollen Leiters der Kantgesellschaft, Professor Dr. Arthur Liebert, daß er es in seiner soeben in der „Sammlung Collignon" erschienenen

Arbeit über August Strindberg unternimmt, seine Kunst in den Rahmen einer Weltanschauung einzubauen, die in ihrer individualistischen Prägung einmalig, in ihrer metaphysischen Verankerung die Wiedergeburt urewiger

Gegensätzlichkeiten und des Versuches, sie zu versöhnen, ist.

Kaum jemand, wie gerade Arthur Liebert, der Philosoph der Antithese, ist dazu berufeu, in die antithetischen Formulierungen Strindbergscher Weltanschauung einzudringen. Die antinomische Struktur alles Seienden, vor

welcher der Durchschuittskopf (im besten Falle) mit einem „Ignorabimus" steht (nämlich, wenn er sie überhaupt erblickt), ist es gerade, die beiden Naturen den Ansporn des ungestümen Vorwärtsdenkens erteilt. Während

Arthur Liebert scharfklingig, als ein geübter Operateur am begrifflichen Seinskomplex, dem Wesen der Erscheinungswelt zuleide geht, berennt Strindberg mit dem heißen Temperament des Dichters die konkrete Seinswelt,

und erst, wenn er sich an ihren Widersprüchen blutig gefloßen hat und in ihren Gegensätzen verwickelt ist, versucht er, sich mit kühlem und phantastischem Verstände aus dem Wirrsal zu erretten. Nicht als deduktiver

Philosoph betrachtet er die Welt, — sondern verstrickt in die Materie, in unmittelbarer Nähe der klaffenden Risse, vor denen seine Seele zurückschaudert. Er glaubt, blühendes Leben zu packen, und packt überall

Antithetik. Es ist fesselnd und lehrreich zugleich, wie Arthur Liebert in seinem Dreischritt (auch hier Dreischritt!) das innerste Wesen des nordischen Dichters entfaltet, zu dem ihn — nicht aus Zufall — seit Iahreu eine

auffallende Vorliebe hingezogen hat. Im besonderen ist er bestrebt, die literarische Methode von dem unerträglichen Relativismus zu befreien, der das Merkmal einer bloß historischen und biographisch gerichteten

Untersuchung bildet.' Seine Methode stellt sich vielmehr auf die Erkenntnis und Herausarbeitung der reinen Gestalt und des zeitüberlegenen Sinnes und Gehaltes eines Kunstwerkes ein. Dem historischbiographischen

Standpunkt des Menschlich-Gebundenen und Zeitlichen stellt er den Gesichtspunkt des Ewigen gegenüber. So bereitet er den Boden für eine Betrachtung vor, die auf das Wesentliche geht, und seine Methode verdient

daher den Namen einer literarphilosophischen, oder, wenn der Ausdruck in Anlehnung an andere Bestrebungen dieser Art gestattet ist, einer „literareidetischen" . Es ist an der Zeit, daß auch unsere literarhistorische

Forschung, die sich mehr und mehr in der Sackgasse einer spielerischen Luruswissenschaft verliert, auch ihrerseits aus der geschichtsmethodischen Wendung, die sich heute an den Namen Spengler heftet, endlich einmal

Nutzen zieht! In aller Geisteswissenschaft gilt der Ernst der Sache und deren Gefetze, die notwendigen Bedingungen des Entstehens und die Realisation eines ideellen Gehalts mehr, als der Vergleich von Stoffen, Stilarten

nnd Themen, der wohl für naturwisfenfchaftliche Disziplinen von höchster Bedeutung sein mag, aber in den nichtempirischen Gebieten, und speziell in der Literatur, so verheerende Erscheinungen hervorruft, wie es die

sprichwörtlich gewordene „Literaturzoologie" eines Max Koch ist.

Ein Wort noch über den besonderen Fall! Es ist das Vorzügliche dieses Strindbergbuches, das uns Professor Liebert gegeben hat, daß es in der Fülle der Strindbergliteratur zum ersten Male Wesenszügen des Dichters

zutiefst nahekommt. Die neue Methode, die sich auch auf anderen Gebieten Bahn bricht, zeitigt hier die ersten Früchte. Was Liebert über den Pessimismus Strindbergs (S. 102), über die Statik seiner Gestalten (S. 94) und

seine Resignation (S. 39, 104) sagt, ist von bleibender Bedeutung!

lluöolf Nlpers: öeöanKen 2ur öegenumrt.

Neue Geisteslichtungen entstehen aus dem Wechsel der natürlichen Verhältnisse, wenn nicht etwa ein Genie mit sicherem Gefühl die zukünftige Linie vorher zeichnet und bestimmt. —

Für die Gegenwart gilt ersteres.

Weltbewegende Ereignisse haben die vergangene Zeit durchtobt, die Menschen jahrelang in Atem gehalten, teilweise sogar in eine gewisse Bewußtlosigkeit versetzt. Die Folgeerscheinungen sind: zertrümmerte Staaten,

Mißwirtschaft, Menschenelend, sinkende Kultur, mit wenig Worten materielle und geistige Verkommenheit. Darauf bildet sich unsere Zukunft.

Angesichts dieser vernichtenden Wahrheit wäre zur Verzweiflung nur ein Schritt, zumal es auch heute noch immer nicht an dunklen Wolken, an unerfreulichen, niederdrückenden Dingen fehlt. Aber man ersticke herzhaft

jeden Pessimismus.

„Lästert nicht die Zeit, die reine! Schmäht ihr sie, so schmäht ihr euch! Denn es ist die Zeit dem weißen, unbeschrieb'nen Blatte gleich. Das Papier ist ohne Makel, doch die Schrift darauf seid ihr! Wenn die Schrift nnn

nicht erbaulich, ei, was kann das Blatt dafür?" (Anastasius Grün.)

'X'

Die Kraft der alten Betäubungsmittel ist aufgebraucht. Mit schrecklicher Größe reiht sich an den Traumzustand die Periode der Ernüchterung, des klareren Erkennens, des Selstbesinnens an. Die Gegenwart ist nicht

befriedigt von dem Erfolg der vergangenen Iahre, Enttäuschung waltet überall, denn man hatte sich das Kommende so anders vorgestellt. Die Ideale von früher sind umgestürzt, neue Wünsche und Ziele lösen sie ab.

Dieses Wünschen ist das charakteristische Zeichen unserer Tage. Ein mehr und mehr wachsender Drang geht durch die heutige Menschheit, läßt sie nach allem möglichen jagen, verleitet sie zu allerhand unnützen Taten.

Besonders jedoch dort, wo die verflossene Zeit Trümmerstätten, Elend und Sklavenketten geschaffen hat, muß die Sehnsucht nach dem Befreienden am stärksten sein. Aus einem Chaos, einem Knäuel wirren Lebens bricht

sie hervor.

Die einen schreien zum Himmel hinauf,

Sie verlangen von Gott Erbarmen, Wandel.

Andere folgen geduldig dem schrecklichen Lauf

Der Dinge.

Die einen schreien, so kann es nicht weitergehen,

Der Mensch braucht ein Ziel, ein höheres Ziel.

Andre dagegen, — wir hörten schon viel zu viel

Von Zielen.

Dieser will Geist und jener mehr Leben,

Ein dritter wohl beides zugleich.

Sie alle suchen Vergessen im Streben

Und Sehnen.

Minderung der sozialen Gegensätze ist das wirkliche Verlangen der Stunde, nicht volle Harmonie. Sie gilt heute als Märchen, wie jene Idee vom harmonischen Urzustand. „Es war einmal ein weites, schönes Reich, das

Land der Königin Eintracht. Sie herrschte dort in unumschränktem Walten und ihre obersten Diener waren die Menschenliebe und die willige Hingabe an das Ganze." (Rudolf Stammler.)

Der Denkende weiß, daß die einwandfreie Lösung des Problems unmöglich ist, unmöglich, solange es Menschen gibt mit Menscheneigenschaften. Die geistige Differenzierung vernichtet jede Hoffnung auf Erreichung

des letzten Zieles.

Materialismus und Idealismus stehen sich im Augenblick tatenbereit gegenüber. Nie aber war der Abstand zwischen beiden so erheblich.

Idealismus, das Streben nach höheren, geistigen Werten entströmt dem Empsinden einzelner, kleiner Menschengrupven. Die wenigen Intellektuellen innerhalb der kultivierten Völker haben die Kraft des

Geistigschöpferischen von neuem entdeckt. Eilande des Geistes sind es, die gegenwärtig ihre Fühler ausstrecken, einander zustreben. — In Deutschland sollten sich diese Samenkörner am schnellsten entwickeln, denn es ist

das Land, dem für die nächste Zukunft nur das geistige Feld zur selbständigen Bearbeitung geblieben ist.

In der Masse dagegen herrscht dumpfer Materialismus. Er herrscht notwendig, denn er ist noch immer ihr Element. Die Masse verschmäht die geistige Erkenntnis, muß sie verschmähen bis zum Tage ihrer irdischen

Erlösung. Solange das nackte Leben auf dem Spiele steht, verkümmert der Geist.

Gleich dem ewig bewegten Meer nagen die Massen unaufhaltsam, dabei unterstützt durch die Macht der Gegenwartsverhältnisse, an den Inseln des Geistes, bröckeln Stücke davon ab. Es hilft nichts, daß die

höherstrebende Minderheit dem zahlenmäßig wachsenden Materialismus der Menge das Moment der Intensität entgegensetzt. Aber das schlimmste Übel auf Erden ist auch garnicht die geistige Trägheit der Massen,

vielmehr ihre materielle Hilfsbedürftigkeit. Ie mehr sich diese verringert, desto schneller schwindet jene. Die Menge hat sich vorerst nur ein irdisches Ziel zu geben. Ihre urwüchsige Kraft wird, wenn es Zeit ist, um das

geistige Ideal nicht verlegen sein.

Idealismus, Materialismus, beide sind unumgänglich nötig, beide sind Mittel, wie alles Irdische letzten Endes Mittel ist, zu dem einen, dem einzigen Ziel. So erfüllt sich „Karma", das ewige, kosmische Gesetz.

„Wohl Mögt ihr höher heben euch als Gott

Und tiefer sinken als der Wurm, die Mück':

Myriaden Seelen legen diesen Lauf,

Myriaden den zurück.

Allein, wie unsichtbar das Rad sich dreht,

Kann Frieden nicht, noch Ruh', noch Rast ersteh'n,

Wer steigt, muß fallen, — steigen, wer da fällt,

Wie sich die Speichen dreh'n.

i .

Lägt ihr gebunden auf des Wechsels Rad, >„
Und gäb' es keinen Weg euch zu befrei'n,



Dann war' ein Fluch das Wesen alles Seins,

Das Leben Höllenpein.

Gebunden seid ihr nicht! Die Welt ist schön,

Das Wesen alles Seins ist Himmelsruh' —
Das Weh bezwingt der Wille, Gutes reift

Dem Bessern, — Besten zu.

Ich, Buddha, weint' einst mit der Brüder Schar,

Das Weh der ganzen Welt brach mir das Herz,

letzt lach' ich freudig, denn Befreiung gibt's!

Ihr, die ihr leidet Schmerz,

Ihr leidet durch euch selbst. Kein and'rer zwingt,

Kein and'rer hält euch, daß ihr sterbt und lebt,

Daß ihr des Rades Speich' umarmt und küßt,

An der ihr wirbelnd klebt." A der „Leuchte Asiens".)

cuckwig lüergel:

geh, meine 5eele

Ach, meine Seele weinte leise durch die stille Nacht.

Warum denn nur?

Ist doch der Lenz in alter Pracht erwacht —
Die ungezählten Sonnen grüßen

Durch das All

Und flammenschweisig Meteore schießen

Durch das blaue Dunkel.

Ach, meine Seele weinte leise durch die stille Nacht.

Sieh, Mensch, dort liegt vor dir die weite Ferne,

Die Ewigkeit in ungeteilter Harmonie

Und Welten, Sonnen, Sterne

Nun trete hin und wähle

Und ich wähle —

Iubelnd, dich schluchzende, dich göttliche, dich Seele.

Ui vie des jungen Frühlings Knospen wärmen,

Ei, ..11t dich heiliges Ahnen eines ewigen Frühlings.

Ach, meine Seele weinte leise durch die stille Nacht —

Marie von Vunlen:

Vrieie aus Oltalien. «n Ihre Selchu,i!ter gerichtet.

(Fortsetzung.)

Beim Tee wurde über japanische Literatur gesprochen, als ich aus eine berühmte alte Uta anspielte, sagte die Hofdame gleich das Gedicht her. Sehr hübsch klang ihr japanisch, Hofdamen waren immer wegen ihrer

gewählten vorbildlichen Sprache berühmt, haben sich immer eifrig um Literatur bekümmert. Die Baronin Sanomija, eine geborne Engländerin, die ich öfters besuche, hatte mir von der bekannten verstorbenen Hofdichterin

Saisho erzählt. Eine Dame der alten Schule, sehr förmlich, sehr gebildet, eine Persönlichkeit. Sie verbesserte die Dichtungen der Kaiserin und ihrer Damen und hatte ein großes Ansehen.

Jch bin viel eingeladen worden, so bei dem Prinzen Reich XXXI, der ganz wunderhübsch wohnt, mitten in einem japanischen Garten, das Häuschen sehr geschmackvoll eingerichtet. Dann in der Italienischen Botschaft,

dort sind gute japanische Wandmalereien und prächtige kostbare Zwergkiefern (sie werden in gewissen Abständen vom Gärtner einer Behandlung unterworfen, zurückgebunden, damit ihre ausgetüftelt schönen Linien nicht

verkümmern). Die Marchesa Guiccioli ist eine geborene Gräfin Benckendorff, Schwester der Fürstin Hatzfeld, eine kluge Frau, die schon längere Zeit hier ist und mir sehr interessante Einblicke gegeben hat. (Recht

japanisch geht es unter der europäischen Aufmachung noch zu). Ein großes Fest war auch das beim Minister der Auswärtigen Angelegenheiten, Marquis Komora. Ein alter ummauerter Bezirk mit Wachthäusern an den

Ecken, das Wohnhaus schlecht europäisch, immerhin mit einigem Guten. So im Zimmer, in dem ich meinen Mantel ablegte, schwarzgoldenes Lackmobiliar, auch geradezu wunderbare Topfpflanzen, auf das Künstlerischste

ist jede Linie dieser großen Päonien oder Azaleen abgewogen, von jeder Seite aus komponiert sich das Bild. Mich führte Graf Okubo, ein ehemaliger Daimio, der gegenüber von Kobe, nicht sehr weit von Osaka, ehemals

die Provinz beherrschte. Jetzt hat er dort nichts mehr zu sagen, wenn er jedoch die alte Burg besucht, wird er mit der anhänglichsten Ehrerbietung gegrüßt. Von all den vielen Herren der Gesellschaft hat (mit. Ausnahme
eines Kammerherrn, der die Hofmusikanten unter sich hat) er allein den „vornehmen" Tup, die lange etwas gebogene Nase, den schöngeschwungenen Mund. Er erzählte mir, daß er, oder wenn er keine Zeit hat, seine Frau,

den nach der Jahreszeit, den Ereignissen, der Stimmung wechselnden, in der Nische aufgehängten Kakemonos bestimmt. Auch ordnet er gern, wenn er Muße hat, die Blumen in den Vasen, meist müsse er dieses jedoch

seinen Damen überlassen. Mein anderer Nachbar war in Europa gewesen, um in Jtalien und Norwegen die Wasserkräfte und ihre industrielle Verwertung zu studieren. Zu meiner Überraschung bewunderte er die dunklen

Italienerinnen mehr als die blonden Skandinavierinnen. Mit beiden Herren kam ich gut weiter, im allgemeinen beklagen sich die Diplomaten, Damen wie Herren, bitter über die Langeweile des gesellschaftlichen Verkehrs

mit den Japanern. Jmmer sind diese verbindlich, nie kommt man jedoch über das platteste Gespräch über Wetter und Blumen heraus; Flirt ausgeschlossen. Jch kann mich nicht beklagen, allerdings merken sie ja auch bald,

daß ich nicht gänzlich unbewandert nach Japan gekommen bin, daß ich Achtung vor der fremden Kultur mitbringe. Das ist, glaube ich, das Maßgebendste' der Normaleuropäer findet das Orientalische „furchtbar ulkig, zum
Kranklachen", oder „perfectly Killing, quite to« funnx", „c«cs88e, clrSIe". Die Französische Botschaft besitzt noch das prachtvolle alte Daimiovortal. Dieses wirkte nachts geheimnisvoll, auch die Shogunsburg, als ich im

Kuruna (das ist das elegantere japanische Wort für Riksha) an ihren Gräben und Mauern und Kiefern vorbeifuhr. Die Amerikanische Botschaft hat einen hübschen Garten, die Deutsche ist regierungsbaumeisterlich,

standesgemäß, langweilige Renaissance. Graf Rex hat seine persischen Schätze aufgestellt, sein Koch gilt für den besten in Tokio und der Ruf scheint mir begründet.

Als ich einmal in das Hotel heimkehrte, stieg FrauJnune, unsere ehemalige Botschafterin, eben aus ihrem großen Auto, wollte mich besuchen. Wäre sie nicht auf mich zugegangen, hätte ich sie nicht erkannt, so anders

wirkte sie in ihrer japanischen Tracht. Braunseidener Kimono, golddurchwirkter Obi-Gürtel, am Hals nichts Helles; da sie soeben eine Tochter verheiratet hat, würde ihr das als zu jugendlich verdacht werden. Jhr Haar ist

jedoch noch rabenschwarz, sie wirkte wie ehemals in ihren Pariser Kleidern hübsch und elegant, war liebenswürdig und mitteilsam, erkundigte sich warm nach den Bekannten in Berlin.

Mit Kojama wanderte ich in den Tempeln umher; von der Pracht der Shogungräber ließe sich stundenlang erzählen. Entzückend war' in Kameida, einem alten Heiligtum, die Glycinienblüte. Der Schutzheilige dieses

Tempelchens ist ein berühmter Dichter, der in der Verbannung lebte und nun göttlich verehrt wird. Jn Laubengängen werden die uralten Glycinien gezogen, sie haben mächtige graue, geborstene Stämme, Traube auf

Traube fällt hernieder, man geht wie unter einer lila Blütendecke. Jahrtausendalte Gartenkunst; nie sieht man solche Glycinien in Europa, nie auch solche Päonien. Die Japaner verstehen viele unserer üblichen

Gärtnereikniffe, so etwa d,as Okulieren, nicht, kennen weit weniger Blumen, in diesen ihren Lieblingen sind sie unerreicht. Ausgetüftelt verfeinert sind ja ihre Gartenanlagen,' in Kamakura lernte ich die Verschiedenheiten,

die durchgehenden Prinzipien schon etwas verstehen. (Wenn man einen guten Garten betritt, müßte der gebildete Besucher gleich ersehen, ob es der Garten eines philosophischen Staatsmannes, einer Kokotte, oder eines

Großindustriellen sei). Hier in Tokio sind einige große berühmten Anlagen und Kojama kann mir manches erklären.

Gestern vermittelte er einen Besuch beim Grafen Okuma, einem der letzten der „alten Staatsmänner" (so nennt man jene, welche die große Umwälzung bewirkten, die Gründer des neuen Iapans). Er wohnt in einem

ehemals ländlichen Vorort, jetzt umgeben ihn murklige Straßen und Gassen, der gutjapanische Garten wirkt jedoch mit seinen hohen Hecken und Bäumen weitschweifig und abgeschlossen.

Das Haus schlecht europäisch, im Flur schauerliche goldgestickte und geschnitzte Sessel, im Empfangsraum neben europäischer Dutzendware einiges erfreulich. So die Kassettendecke mit zusammengefügten edlen

Hölzern' die weißen Wände zeigten ein zartgraues Blattmuster, in einem tiefgrün verglasten Gefäß wuchs ein herrlicher Zwergahorn, er hatte die großzügige Schönheit eines alten Waldbaums. Im Flur empfing mich ein

deutsch sprechender Herr, klapperdürr, für einen Iapaner auffallend groß mit unheimlich langen dürren Fingern. Nun kam der Hausherr, glücklicherweise japanisch, ein blaugrauer Seidenkimono, weite goldbraune seidene

Hakama-Pluderhosen,' ein frischer alter Herr mit verschmitzten ausgemergelten Zügen, bester Bauerngreis-Typ. Kojama übersetzte, leider nahm die Exzellenz anscheinend an, daß einer Europäerin die japanische

Geschichte ein weißes Blatt sei, so dozierte er mir lehrhaftumständlich die elementarsten Tatsachen. Einige Schnitzer der europäischen Vergangenheit liefen mit unter, er versetzte z. B. die Stein'sche Reform in die

Regierung Friedrichs des Großen. Ich wurde innerlich ganz desperat, dazu war ich nicht hergekommen,' mit sanfter Beharrlichkeit brachte ich ihn auf Persönliches, Iapanisches, hielt ihn bei der Stange. Er ging darauf ein,

doch waren seine Antworten nie präzis, oft daneben. So wollte ich gern erfahren, wie früh er die Notwendigkeit der Annahme europäischer Kultur erkannt habe, ob seine Familie ihm dieses Vorgehen sehr erschwert habe,

was für Kämpfe er bei diesem Bruch mit aller Überlieferung durchfechten mußte (ein Fanatiker versuchte, wie ich wußte, ihn zu ermorden). Bald war er jedoch abgeschwenkt und erzählte mir die wirklich sattsam bekannte

Episode mit dem Commodore Perry. Auch auf meine Frage, wie es möglich gewesen sei, diese unerhörte Evolution eines ganzen Landes ohne eigentliche Revolution durchzuführen, kam nichts Bestimmtes, Anschauliches

heraus. (Abends beklagte ich mich hierüber beim X. . . .'sehen Botschafter, da lächelte dieser mich ironisch an. O nein, der alte Fuchs könne haarscharf denken und habe ganz genau gewußt, was er mir erzählen und was er

mir verschweigen wollte!)

Endlich brachte ich ihn in ein uns Beiden zusagendes Fahrwasser, indem ich ihn zu seiner großen Schöpfung, der Vaseda-Frauenuniversität beglückwünschte. Da sprach er über die Anfangsnöte, nur durch die

Hervorhebung praktischer Vorteile habe er die ihm am Herzen liegende wissenschaftliche Ausbildung durchgesetzt. So lernen die jungen Mädchen ausnahmslos das Nötige über Bankwesen und Vermögensverwaltung. Ich

sagte ihm, daß dies in Europa leider nur ausnahmsweise geschähe! Die Heiratsstatistik der Studentinnen sei günstig (dies bestritt mir nachher Kojama, ' allerdings würde er persönlich eine intelligente, gebildete Frau,

welche sich für seine Wissenschaft interessieren könne, bevorzugen, die meisten seiner Altersgenossen hätten jedoch für diesen neuen Typus wenig über).

Tee wurde hereingebracht' das Geschirr war nüchtern europäisch, der Tee einheimisch, stark aromatisch (allmählich habe ich mich an ihn gewöhnt, liebe ihn jetzt), dazu einheimisches Gebäck. Es war eine Freude, den

alten Herrn beim Sprechen zu beobachten' funkelnde braune Augen, freundliche, kräftige, kluge Züge, obwohl ein Siebziger steckt er voller Zukunftspläne. Er ist ja auch rastlos tätig, will, obwohl A. D., an allem

teilnehmen, bei jeder Eröffnung, Grundlegung, ReisVerteilung, Demonstration, Versammlung ist er zur Stelle und hält ausnahmslos eine Rede. Fast täglich hatte ich seinen Namen gelesen. Co wird ihm von seinen Feinden

Popularitätshascherei und Eitelkeit vorgeworfen. Eigentlich wirkte er erstaunlich unorientalisch, seine Gesten waren lebhaft, ungezwungen, fast drastisch, sein Wesen hatte nichts von der formvollendeten,

undurchdringlichen Zurückhaltung der Iapaner. Vielleicht ist diese robuste Offenheit eine meisterhafte Maske.

Nun verabschiedete ich mich (Kojama hatte aus Hochachtung vor der berühmten Exzellenz nagelneue weiße Handschuhe angezogen, er verbeugte sich tief, klappte zusammen). Der dürre Herr mit den langen feinen

Fingern wurde beauftragt, uns den Garten zu zeigen. Am Ende des Flures lag der Durchgang zum japanischen Flügel, zum eigentlichen Wohnhaus. Neiderfüllt sah ich Schiebetüren aus kostbarem atlasmäßig schimmerndem

gemasertem Holz, ziselierte Griffe, goldene Wandschirme. Innen lagen gewiß vollendet schöne Räume.

Dann kam ein üblich europäisches Treibhaus, Anthurien, Amaryllen, Clivia, Cinerarien und Furren, darauf gelangten wir in den Garten. Teilweise rein japanisch, ein fließender Bach mit Felsblöcken und Strauchern,



geschnittene Azaleen, Haine, unter deren Schatten graugrüne Seladon-Porzellanhocker standen, einzelne Prachtpäonien, üppig blühende Glycinien. Es war ein überaus anheimelnder Garten, wie er dem Lebensabend eines

Staatsmannes zukommt.

Okumas Wunsch entsprechend, besah ich mir dann die FrauenUni v e r s i t ä t. In der soeben vor sich gehenden Geschichtsstunde wurde der Konflikt Gregor VII. und Heinrich IV. erörtert, im Laboratorium wurde

Chemie demonstriert. Da die allermeisten dieser jungen Mädchen heiraten, nicht Lehrerinnen werden, wäre vielleicht eine gründliche Mittelschulbildung angezeigter. Gut gefiel mir das Praktische und Ästhetische, so die

mit beträchtlichem Kapital arbeitende Bank, die auf dem Genossenschaftsprinzip beruhenden Verkaufsläden, die landwirtschaftliche Abteilung. Die altjapanische, viel Zeit in Anspruch nehmende Kunst des Blumenbindens

wird gelehrt und Blumen standen neben den Vortragenden in jedem Hörsaal. Dem Teezeremonie-Unterricht wohnte ich bei, sah die langsamen Verbeugungen bis zum Boden hinunter, das feierliche Aufnehmen und

Darbieten der Schalen. Alles Weibliche trug japanische Tracht und zwar unter dem Kimono die weiten HakamaPluderhosen, in denen man auch die Schulmädchen immer sieht. Familienhaft leben die Zöglinge in den

vielen im Park verstreuten, nett eingerichteten Häusern, im Kindergarten dürfen die Kinder nicht auf japanische Art auf ihren Fersen hocken, sondern müssen sitzen, man ist überzeugt, daß die ihnen selbst sehr bedauerliche

Kurzbeinigkeit der Iapaner vom Hocken herrührt.

Im berühmten Asakusa-Tempel kaufte ich mir Bilderbogen in Buden,' in ebensolchen an eben dieser Stelle wurden im 18. Ihr. die nicht mit Gold aufzuwiegenden Blätter der Motomugu, Harunobu, Kijouago um wenige

Sen angeboten. Es gab bereits ein rohbuntes Bild vom brennenden Voshiwara. In der Nacht vor meiner Ankunft ist dieses berühmte Freudenhausviertel niedergebrannt, so werde ich es leider, leider nicht sehen. Die

Missionare eifern gegen den Wiederaufbau, die übrigen Europäer versichern mir, daß es dort immerhin den armen Geschöpfen besser als denen der Friedrichstraße oder Piccaddilly gegangen ist, daß die Zustände der Stadt

ohne diese Absonderung sich verschlechtern werden. Den Iapanern ist es jedoch überaus peinlich, daß Europäer sich über diese Einrichtung aufhalten.

Nun Schluß — herzlichst Eure M. B.

Wirtschaftliche Rundschau. Von Arthur Neumann, Charlottenburg.

Den Mittelpunkt aller Betrachtungen zu den großen wirtschaflspolitischen Tages» fragen bildete im Monat Juli 1920 ein» mal die Gpaakonferenz und zum andern Male die weltpolitische Lage in Osteuropa. Die

Konferenz von Span sollte die zahlen» mäßigen Verpflichtungen Deutschlands aus dem Friedensvertrag aufstellen, wobei die Festsetzung der Kohlenlieferungen von größter Bedeutung war. Die militärischen Erfolge

Sowjetrußlands über die Polen ließen in Deutschland und Westeuropa er» neut den Hammelruf gegen den Bolsche« wismus erschallen, ohne daß irgendwo eine bürgerliche Regierung eine wirklich befreiende Tat fertig

bekäme. Demgegenüber muß nun aber bei Räterußland eine großzügige Initiative zur Regelung aller dringenden Fragen anerkannt werden. — Die genannten zwei Begebenheiten ließen der Oeffentlichkeit wenig Zeit, sich

mit den sonst üblichen Tagesfragen zu beschäftigen, es wurde daher der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung wenig Beachtung geschenkt. Diese hat sich auch im großen und ganzen wenig verändert, nur zeigen die

Preise fast allenthalben wieder steigende Tendenz.

Die Berichte über die Ernte nus» sichten lauten für den Monat Iuni im allgemeinen nicht so günstig, wie dies für die Vormonate der Fall war. Die Niederschläge waren recht ungleich verteilt. Während Norddeutschland

und die bayerischen Landesteil« südlich der Donau mit zum Teil überreichen Regenmengen be» dacht wurden und Mitteldeutschland aerade noch hinreichende Niederschläge bekam, herrschte in West- und Süddeutschlaud

mehr oder minder große Trockenheit, die den Halm» und Futterpflanzen im Wachstum Ziemlich stark geschadet hat. Im allgemeinen wird das Sommergetreide besser beurteilt als die Winterfrucht. Bei Hafer ist in diesem

Iahre mit einer wesentlich geringeren Ernte als 1919 zu rechnen. Der Stand der Kartoffeln und Zucker» rüben wird recht verschieden beurteilt. Späte Aussaat, mangelhafte Bodenbearbeitung, starke Verunkrautung und

Schäden durch Nachtfröste haben oftmals nachhaltige Einwirkungen gezeitigt, ' gegenüber dem Vorjahr fallen die Noten etwas schlechter für die Berichtszeit ans. Die Heuernte

war Anfang Iuli noch allenthalben stark im Rückstände.

Zusammenhängende, zahlenmäßige Berichte über den Stand der Kohlenförderung werden bereits seit längerer Zeit nicht mehr der Öffentlichkeit unter» breitet. Es ist dies eigenartig. Solange man das jetzt wohl erledigte

Schlagwort der Arbeitsunlust hörte, erschienen allent» halben statistische Berichte über den Stand der Produktion, die schwarz in schwarz malten. Nachdem sich einigermaßen eine objektivere Beurteilung der

Produktionsverhältnisse durchgesetzt hat, lassen auch die amtlichen Stellen keinerlei Zahlenberichte mehr in die Öffentlichkeit gelangen. Will man der Entente die Orientieruug dadurch erschweren? Das dürfte doch uur

eine haltlose Begründung sein. — Das Kohlenabkommen von Tpaa stellt für das deutsche Wirtschaftsleben eine schwer» Be» lastung dar, weil wir selbst jede Tonne Kohle nötig haben. Man darf allerdings nicht die

Friedensförderziffern zugrunde legen, um nach Abrechnung der verlorenen Gebiete das Bedarfsfall für die Gegen» wart zu berechnen, ' denn man darf doch keineswegs verkennen, daß, wenn auch die Industrie

gegenwärtig nur unzulänglich versorgt wird, sie die Friedensmengen nicht ohne weiteres verbrauchen konnte. Die Einhaltung der Lieferung von 2 Mill. Tonnen an die Entente hängt in der Hauptsache davon ab, inwieweit

wir aus Oberschlesien Kohlen erhalten. Von außerordentlicher Bedeutung sind die finanziellen Wirkungen des Kohlenabkommens. Und da spielt die hohe Ziffer von monatlich 2 Millionen Tonnen eine recht bedeutende

Rolle. Würde es uns möglich sein, einen gewissen Teil dieser Vertragslieferungen freihändig zu exportieren, so würden da» durch der deutschen Volkswirtschaft stattliche Summen zustießen. Die deutsche Delegation hatte

gefordert, daß zwar der Gegenwert der Kohlen bis zur Höhe des deutschen Inlandspreises auf das Niederaufbaukonto angerechnet werden soll, aber die Differenz zwischen dem Inlandspreis und dem Weltmarktspreis in bar

zu zahlen sei. Ein Unterschied zwischen der mit der Bahn, zu Wasser (auf den Flüssen) oder auf dem Seewege beförderten Kohle wurde nicht gemacht. Die getroffenen Vereinbarungen ließen es aber dabei, daß für die

Lieferungen, die über den Seeweg gehen, der deutsche oder der englische



Ausfuhrpreis in Anrechnung kommt, ' das wäre der ungefähre Weltmarktspreis. Für die nicht auf dem Seewege beförderte Kohle soll eine Prämie von 5 Goldmark für die Tonne in bar gezahlt werden. Der Überpreis soll

zum Erwerb von Lebens» Mitteln für die deutschen Bergarbeiter verwendet werden. Die Differenz zwischen In» und Auslandspreisen wird mit Vorschüssen bezahlt. Es ist dies ein kurz» ristiges Kreditabkommen, wobei

sich an» cheinend die Entente jederzeit das Kün» ligungsrecht vorbehalten will. Der gegenwärtige Inlandpreis für Ruhrkohle beträgt einschließlich Kohlen- und Umsatzsteuer im Durchschnitt 200 Ml. für die Tonne. Es sind

demnach Kohlen im Werte von monatlich 400 Mill. Mk. an die Entente zu liefern, die nur verrechnet werden. Den Zechen müssen aber diese Lieferungen aus der Reichskasse

bezahlt werden. Um diese Summe vermehrt sich also pro Monat unsere Reichsschuld. Es bleibt hiernach nur bei der buchmäßigen Abtragung unserer Kriegsschuld. Nach der dem Reichstag zugegangenen Denk» schrift

beträgt die Gutschrift auf das Reparationskvnto insgesamt 1 17,625 Mill. Goldmark. Das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat hat beim Reichskohlenverbcmd eine sehr erhebliche Erhöhung der Kohlenpreise beantragt.

Des Raummangels wegen soll hierauf bei der nächsten Gelegenheit zurückgekommeu werden.

Während die Eisen» und Stahlpreise Rückgänge von durchschnittlich IN— 157a aufweisen, haben die Metall» preise im allgemeinen Ende Iuli eine erneute Aufwärtsbeweguug erfahren. An der Berliner Metallbörse

wurden folgende Kurse notiert:

21. Mai 25.1uni 27. Inli

Elektrolvtkupfer wire bars 1923 1605 1781

Raffinadekupfer 99-99,37, 1325-1375 1025-1050 1200-1250

Original Huttenweichblei 500-525 425-450 485-500

Hüttenrvhzink: Preis im freien Verkehr 550—575 525 820— «30

Original HUttenaluminium

98— 997a in gekerbten Blöckchen . . 2900— 3000 2300 2250

Zinn, Vanca Straits, Villiton . . . 5000-5200 4000 4100-4500

Reinnickel 4000-4200 3600-3800 3500-3600

Antimon Regulus 960-950 700-750 850-885

Die Situation am Häute- und im Einkauf auch anhalten. Die neuerliche

Leder markt scheint gegenwärtig für Schlicßimg einer Reihe von Schuhfabriken

die Geschäftswelt etwas lebhafter zu sein, dokumentiert die Lage recht deutlich. Es

Die letzten Häute- und Felleversteigerungen ist nicht zu verkenuen, daß man bestrebt

haben fast durchweg eine Aufwärts- ist, die Waren zurückzuhalten, nm bessere

bewegung in Großoiehhäuten und zum Zeiten abzuwarten. Teil auch für Kleiniierfelle gebracht. Ob Die Aufwärtsbewegung der deutschen

diese neuerliche Preissteigerung aber von Valuta scheint nun zum Abschloß ge

Bestand sein wird, erscheint zunächst auf kommen zu sein. Obwohl sogar in den

jeden Fall unwahrscheinlich und werden kritischen Spaatagen die Mark eine recht

darüber die nächsten Auktionen abzuwarten günstige Bewertung erzielte muß doch

sein. Die immer noch anhaltende Ge» gegenüber dem Vormonat festgestellt wer»

schäftsstillc in fast allen Branchen, die den, daß ein Rückgang eingetreten ist.

Verhandlungen von Span und weiter die Die deutschen Devisen wurden folgender

ungünstige Lage der polnischen Heere maßen notiert:

tragen mit dazu bei, die Zurückhaltung Amsterdam Stockholm Zürich

der Käufer zu stärken. Trotzdem dürfte Ende Ianuar 3.127, 7.50 Ü.80 mit so erheblichen Preisschwankungen, wie „ Februar 2.72V, 5.40 6.15

dies in den letzten Monaten der Fall war, „ März 3.70 6 45 7.90

nicht mehr zu rechnen sein. In der „ April 4.85 8.2« N.80

Lederindustrie fehlt es noch immer „ Mai 6.05 10.25 11.10

an Absatz von Fertigfabrikaten und dies „ Iuni 7.477, 12.— 14.30

trifft in erster Linie für die Schuhindustrie „ Iuli 6.95 11.25 —

zu. Bevor man nicht ernstlich daran Im selbstverständlichen Gegensatz dazu

denkt, die Kriegspreise weiter abzubauen, bewegen sich die Auslandswerte cm den

wenigstens soweit, daß es dem Publikum deutschen Börsen. Hier ist allgemein eine

möglich gemacht wird, die Ausgaben für Steigerung zu verzeichnen. Geaenmärtig

Schuhwaren mit dem Einkommen in Ein- gleicht dasKursnivenu der fremden Noten

klang zu bringen, wird diese Zurückhaltung ungefähr dem vom Ende Mai 1920.

Geschichtliche Rundschau XIX. Von Dr. jur. Kurt Ed. Imberg.

Einer sehr dankenswerten Aufgabe hat sich der als politischer Schriftsteller bestens bekannte Gesandte a, D. L. Rasch dau unterzogen, indem er „Die politischen Berichte des Fürsten Bismarck aus Petersburg und Paris

(1859— 18«2)" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Das zweibändige, geschmackvoll ausgestattete Werk ist im Verlage von Reimar Hobbing in Berlin erschienen. Mit dieser Veröffentlichung schließt sich die letzte

Lücke, die bisher in unserer sonst so ausführlichen und zahlreichen Bismarckliteratur klaffte; die Iahre der Tätigkeit des großen Kanzlers als Gesandter m St. Petersburg und Paris waren bis jetzt von der Literatur

stiefmütterlich behandelt worden. Diesem Mangel ist nunmehr durch Raschdau abgeholfen worden. Fast beide Bände dieses Werkes sind durch die Berichte von der Newa ausgefüllt, kaum mehr als ein Dutzend stammen

aus der französischen Hauptstadt. Im Mittelpunkt der europäischen Politik stand während der ersten Zeit von Bismarcks Tätigkeit am Zarenhofe die italienische Frage, der Krieg zwischen Sardinien und Österreich um die

Po-Ebene. Aus den Berichten Bismarcks an Schleinitz, dem damaligen Minister des Äußeren, und an den Prinzregenten ersehen wir, wie oft der allgemeine europäische Krieg an einem seidenen Faden gehangen hat, wie

schwer die Kriegsgefahr, namentlich infolge der Haltung Frankreichs, auch besonders über Preußen und sie übrigen Bundesstaaten lastete. Diese Gefahr für Preußen abzuwenden, galt die ganze Sorge Bismarcks, da er

voraussah, daß der Krieg, in Italien nur lokalisiert bleiben könne, wenn die deutschen Bundesstaaten nicht für Österreich das Schwert zogen. Mit großem Interesse folgt man den einzelnen Phasen der Ver- und Entwicklung

der politischen Fäden, die heute noch um so interessanter wirken, als man beim Lesen dieser Berichte immer wieder an das Iahr 1914 erinnert wird, mit dem sich in politischer Hinsicht manche Parallele ziehen ließe, nur

mit dem Unterschiede, daß wir 1914 leider keinen Bismarck hatten, der es verstand, die drohenden Wellen zu beschwichtigen und den Krieg, wenn er nun wirklich unvermeidlich geworden war, zu lokalisieren. — Nach

Ab» lauung der italienischen Krise beschäftigen ich die Berichte des Gesandten hauptächlich mit der polnischen und Schleswig»

holsteinschen Frage, beides Probleme, die auch heute wieder im Mittelpunkt des politischen Interesses stehen, bezw. bis vor kurzem noch standen. Wir folgen alsdann Bismarck nach Paris. Wie bereits bemerkt, sind seine

Berichte von dort nicht zahlreich, und sie sind auch nicht mit jener Liebe zur Politik geschrieben wie diejenigen aus Petersburg Bismarck fühlte sich nach seiner Tätigkeit in Petersburg, wo er bei dem allgemeinen

Verirauen, das er insbesondere beim Zaren genoß, und das ihm auch späterhin stets gewahrt blieb, ersprießliche Arbeit hatte leisten können, am Seinestrand nicht wohl, wo ein starkes Mißtrauen gegen Preußen seit der

italienischen Krise zurückgeblieben war. Die Fragen, die während seiner nur kurzen Tätigkeit auf dem Pariser Posten auftauchten, waren ja auch nicht so wichtige für Preußen w>e die der vergangenen Iahre. Die

mexikanische, serbische und einige andere Fragen bilden den Inhalt der Berichte aus Paris, Fragen, die das Interesse Bismarcks nur wenig fesselten.

Fassen wir die Berichte zusammen, so zeigt sich schon in ihnen die außerordentliche staatsmännische Begabung des späteren ersten Kanzlers des deutschen Reiches. Sachlichkeit und Kenntnisreichtum, scharfes Erfassen

der springenden Punkte und des zu erstrebenden Zieles zeichnen alle Berichte in gleicher Weise aus. Kurzum sie könnten ein Lehrbuch fem für unsere heutigen Diplomaten und Politiker, das ihnen Antwort geben wird auf

die — leider — vielen von ihnen schleierhafte Frage: Was ist Politik?

Noch ein weiteres hochinteressantes Bismarckbuch ist bei I. G. Cotta in Stuttgart erschienen: „Bismarck-Erinnerungen" von Freiherrn Lucius vonBall» hausen, der von 1879—189« Landwirtschaftsminister war. Mit dem
Reichskanzler, wie er selbst sagt, „nicht nur politisch, sondern auch persönlich treu befreundet" , seit 1 ?70 den Parlamenten, seit 1 879 dem preußischen Staatsministerium angehörig, in steter Fühlung mit Bismarck, war

Lucius in der Lage, den Altreichskanzler in seiner amtlichen Tätigkeit und in seinem Privatleben genau kennen zu lernen und ihm als Mensch und Persönlichkeit näherzutreten. So zahlreich die Bismarck »Literatur bereits

ist, immer wieder findet man etwas Neues, irgend einen neuen Zug, den man bis dahin an dem größten Staatsmann des 19. Iahr» underts übersehen hatte. Alle Freunde es großen Kanzlers werden deshalb auch

diese Erinnerungen des Ministers von Lucius mit Freuden begrüßen, die in schlichter Form auf Tagebuchnotizen basierend, uns Vismarck als Mensch und Politiker schildern. —

Ein groß angelegtes Werk über das „Land der tausend Seen" — „Finnland im Anfang des XX. Jahrhunderts" ist im Auftrage des Ministeriums der Aus» wärtigen Angelegenheiten in Hclsingfors herausgegeben

(Druckerei dir finnischen Literaturgesellschaft). Es ist die erste zusammenhängende Darstellung über das Finnland der neuesten Zeit und sein erst vor kurzem befreites Volk, die in deutscher Sprache erscheint. Eine ganze

Anzahl hervorragender finnischer Wissenschaftler haben Beiträge Au diesem großen Sammelwerke geliefert, oas über alle Fragen Auskunft gibt, die man zu wissen wünscht. Land und Volk, Wirtschaftsleben und Kultur,

Geschichte und Verfassung, alles ist mit der gleichen Gründlichkeit und Ausführlichkeit bearbeitet. Einen breiten Raum nimmt das Kapitel „Wirtschaftsleben" ein, in dem man wohl alles findet, was an wissenswertem auf

diesem Gebiet in Finnland vorhanden ist. Gerade deswegen wird dieses Werk auch für die Praxis ein gutes Nachschlagewerk abgeben für alle, die mit dem neuen Finnland zu tun haben! aber auch alle diejenigen, die

während des Krieges Gelegenheit hatten, das Land der tausend Seen kennen zu lernen, werden in ihm viel Interessantes finden und es not Vergnügen lesen. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß das Werk mit zahlreichen

interessanten Bildbeilagen geschmückt ist, die den Wert des Vuches nicht unwesentlich erhöhen. —

Bei der Vereinigung wissenschaftlicher Verleger in Berlin ist der 2. Band der „Geschichte der Aufteilung und Kolonisation Afrikas seit dein Zeitalter der Entdeckungen" von Professor Paul Darmstaedter erschienen. Der

erste Band, der bereits vor dem Weltkriege veröffentlicht worden war, behandelte die Zeit von 1415— 187(1
,

' der soeben erschienene zweite Band führt die Geschichte der Aufteilung Afrikas weiter bis in die neueste Zeit,

bis zum Raub der deutschen Kolonien durch die Alliierten im Friedensvertrage von Versailles. Der Verfasser zeigt, wie die Wertschätzung des schwarzen Erdteils in der Meinung der europäischen Völker im Laufe der

Zeiten eine verschiedene gewesen ist, je nachdem, welche kolonialpolitische Auffassung gerade vorherrschte, und daß dadurch der mehr oder

minder schnelle Gang der Aufteilung bestimmt wurde. Nach einem kurzen Rückblick auf die Vorherrschaft der Portugiesen in Afrika im 15. und 16. Iahrhundert, zeigt Darmstaedter, wie im Laufe der beiden folgenden

Iahrhunderte Afrika immer mehr den Charakter eines Gklavenmarktes annahm, wie fast sämtliche Staaten Europas, Niederländer, Engländer und Franzosen, ja sogar Schweden und Österreicher Kolonien an den

afrikanischen Küsten erwarben, teils — an der Westküste — um den einbringlichen, schwunghaften Sklavenhandel zu betreib.n, teils um Etappen zu gewinnen auf dem Wege nach dem am ineisten begehrten Lande:

Indien. Um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts beginnt dann der Wettlauf Frankreichs und Englands um die Erwerbung von Kolonien, ' den Sieg behält England, das in den napoleonischen Kriegen sein Schäfchen ins



Trockene gebracht und besonders durch die Einbehaltung der holländischen Kolonien in Südafrika einen außerordentlich reichen Kolonialbesitz erlangt hatte. Der erste Vand schließt mit dem Iahre 1870 ab, das einen

wichtigen Wendepunkt in der Geschichte Afrikas bildet, wie der Verfasser sich in seinem Vorwort ausdrückt. Der zweite Band schildert dann die Geschichte der letzten 50 Jahre. Er enthält vor allem auch den Eintritt

Deutschlands in die' Reihe der Kolonialreiche und den KanAf Englands und Frankreichs um die Nordostecke des schwarzen Erdteils: Ägypten. Das Werk ist nnchl das Beste, das wir auf diesem Gebiete in deutscher

Sprache bis jetzt besitzen, ' es bietet eine Fülle interessanten Stoffes, dessen Kenntnis von größter Wichtigkeit ist. Wenn Deutschland auch augenblicklich aus der Reihe der Besitzer afrikanischen Bodens ausgeschieden ist,

so verdient die Kenntnis seiner Geschichte doch auch weiterhin volle Beachtung. Können wir doch aus ihr so manches lernen, was späterhin vielleicht von Wert für uns werden kann, ' denn, wie der Verfasser am Schluß

seines Werkes sagt: „Die Aufteilung Afrikas, wie fie in Versailles beschlossen wurde, wird ebensowenig von Dauer sein wie die Aufteilung Europas".

Den Heldenkampf um Deutschlands letzte Kolonien schildert nns der Oberleutnant z. S. Richnrd We n i g in seinem geradezu glänzend geschriebenen Boche „KriegsSafari", das im Verlage von August Scher! (Berlin)

erschienen ist. Es behandelt die letzte Phase dieses selbst von unseren Gegnern anerkannten Kampfes Lettow» Vorbecks und seiner kleinen Heldenschnr gegen einen vielfach überlegenen Feind. In anschaulicher Weise

weiß der Verfasser diese Kriegszüge durch Ostafrikas Steppen und Wildnisse dem Leser vor Augen zu führen, versteht er es, stimmungsvolle Naturschilderungen, seltsame Iagderleb nisse und hnmoroolle Beobachtungen

aus dem Lagerleben zu verbinden mit den mühevollen abenteuerlichen Kampfmärschen durch unsere Kolonie und seine Nachbarländer. Ein hervorragender Erzähler und feiner Beobachter, fesselt Wenig den Leser von der

ersten Seite feiner Schilderungen bis zur letzten durch seine packende Erzähler» gäbe, und jeder, der d"s Buch zur Hand genommen hat, wird voll Begeisterung und Anerkennung dem Verfasser bei seinen Schilderungen

bis zum Kriegsende folgen, wo die unbesiegte kleine Schar vor dem Gegner infolge der unglücklichen Wendung in Europa die Waffen vor dem Feinde strecken mußte.

Lyrische Rundschau.

Von Dr. Walter MeSauer.

Arthur Silbergleit ist in diesen Blättern kein Fremder. Auszüge aus seinen Werken, Gedichte, schlichte Malereien wurden hier mehr als einmal veröffentlicht. Ich selbst habe wiederholt auf sein Schaffen, das nicht

alltäglich ist, hingewiesen. Eigenartig ist nur die Verknüpfung des Begriffes einer „Rundschau" mit einem neuen Buch dieses Dichters. Es paßt so garnicht zu dem stillen Wesen seiner Schauensseele. Gibt es überhaupt

„lyrische Rundschauen?" Wenn es welche gibt, so sollte es doch keine geben. Man kann sich politisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich, ja literarhistorisch schnell orientieren (Überblick) dadurch, daß man die letzten

Erscheinungen Revue passieren läßt. Aber Lyrik? — Entweder bedeutet sie etwas — dann ist sie einmaüa, unduldsam gegen Fremdes, und läßt steh nicht mir Anderem zusammensperren; oder sie ist Durchschnitt, dann ist

auch der Raum, der ihr in einer Sammelbesprechung zufällt, noch zu kostbar. Ich habe daher ein besonderes Verfahren gewählt nnd schreibe eine „Rundschau" über ein einzelnes Buch, dank der Redaktion, die den,

Können Silbergleits gern diesen Vorzug einräumt.

Sein neues Buch „Der verlorene Soh„" (Eigenbrödler-Verlag, Berlin) bedeutet in der Tat einen Markstein in der lyrischen Literatur unserer Tage. In

hellen und dunklen Farben hak Arthur Silbergleit eine neue Prägung epischer Lyrik geschaffen, die in ganz eigner Weise Seele uno Erleden spiegelt. Wer kann das sonst in der lebenden Generation? Mit besonderer Freude

erkennt man, daß Menschliches sich auch heute noch in wohlgebauten Versen aussprechen kann, selbst wenn sie so „formal schön" oder, wie das gewisse „Neueihiker" heute zu nennen belieben, so „illusionistisch" sind

wie die Silbergleits. Menschliches webt und weht, blutet, klagt und singt aus allen Rhythmen, die ein heißes, bildnerisches, aber zartes Temperament heraufwühlt. Das uralte Leid des „enksnt peiou", dem seit Heine und

Verlaine so mancher Wort und Gestalt verlieh, lebt neu, wie ain ersten Tage, auf. Schicksalhaft, lebensschwer. Befreit von der zeitlichen Gewöhnung, die Menschliches immer wieder verdunkelt, bis es einer, der es

wahrhaft erfühlt und erleidet, zu neuer, d. h. alter Tragik erweckt.

Man gehe nicht an diesem Buche vorüber, auch wenn man sonst den lyrischen Erzeugnissen unserer Tage ablehnend gegenübersteht!

Literarische Rundschau. Von Prof. Dr. Heinrich Brömse.

Allbekannt ist die Klage darüber, daß das Luftspiel in Deutschland nur zu spärlicher Blüte gediehen ist. Nur wenige, freilich um so wertvollere Werke erheben sich über die harmlose Posse oder üble Scherze nach

fremdem Muster. Aber gerade die Klage beweist das dem Deutschen innewohnende tiefe Gefühl für das Wesen des echten Lustspiels. Wir oerlangen Besseres als das, was manchen anderen Völkern genügt: in den

dargestellten Menschen mehr als Spaßmacher oder Dummköpfe, in der Handlung mehr als Witze, Verwechslungen, Anulkereien und heitere Zn» fälligkeiten. Wir fordern ganzes Menschentum, Innerlichkeit, fordern eine

Handlung, die sich aus den Charakteren entwickelt, in der sich diese auswirken und, durch eigenartige Geschicke aus die Probe gestellt, vir heitere Seite von Welt und Menschentum an bezeichnendem Einzelfall miterleben

lassen. Der tragische Held gräbt sich selbst >ein Grab, der kölnische gibt sich selbst der Lächerlichkeit preis. Es gibt andere Arten des Lustspiels; die hier angedeutete scheint mir dem deutschen Geist am meisten zu

entsprechen. Der enge Zusammenhang des Lustspiels mit dem Trauerspiel ist für diese Auffassung wesentlich. Er ist an. hellsten in Erscheinung getreten bei dem größten Dramatiker germanischen Stammes, bei

Shakespeare, und es ist mir immer als eine sonderbare, in ihm ganz zur Wahrheit gewordene Iukunftsschaü erschienen, wenn es am Ende von Piatos „Gastmahl" heißt, daß Vorrates die Gefährten „notigen wol.te

einzugestehen, es gehöre für einen und den» selben, Komödien und Tragödien dichten zu können, und der tünstlerische Tragödiendichter sei auch der Komödiendichter."

Bei Shakespeare ist gleich andern beutfehen Dramatikern auch der bisher erst wenig, zu wenig beachtete Otto Hinnert in die Schule gegangen. Nicht nur im all» gemeinen, im Geist nnd Ton, sondern auch in der

besonderen Gestaltung der Charaktere nnd des Schicksals läßt sein neues „Lustspiel in fünf Akten" „Der Liebesgarten" (Heidelberg, Hermann Meister) dies erkennen, ohne übrigens eigenartiger Prägung zu entbehren.

Insbesondere erinnert es an „Das Wintermärchen". Hier wie dort ein Fürst, der auf falschen Verdacht hin die Gattin verstoßen hat, nach langer Leidenszeit durch wunderliche Fügung neu mit ihr vereinigt wird und

reumütig und beglückt den alten Bund erneuern kann. Hier wie dort ein Prinz, der sich in ein Mädchen aus dem Volke verliebt. In dieser zweiten Handlung besonders liegt das Eigenartige des Hinnerkschen Werkes. Das

Mädchen ist nicht wie bei Shakespeare eine verkappte Prinzessin, das Liebesspiel wird zu blutigem Ernst, führt zum Kampf mit dem Mann aus dem Volk, der das erste Anrecht hat, und das versöhnte Elternpaar tritt zur

rechten Zeit hinzu, um auch hier Frieden zu stiften, und alles zum guten, heitern Ende zu führen. Der Kernpunkt des Stückes aber ist dies, daß der Fürst voll Zorn und Gram über den vermeintlichen Treubruch der Gattin

den Bereich seines Wohnsitzes jedem weiblichen Wesen bei Todesstrafe verboten hat, daß er den Sohn in einem Gefühl des Haffes und der Verachtung gegen die Frauen erziehen läßt, und gerade das Gegenteil erreicht.

Die Hofleute, die Erzieher, der Prinz verfallenweiblichem Zauber, und ein seltsamer Zufall laßt die verschollene Gattin unter fremdem Namen an dem ihr unbekannten Platz Zuflucht suchen und den Gatten wiederfinden.

So wird der verbotene Bezirk zum Liebesgarten. Der Leitgedanke ist anschaulich und sinnvoll durchgeführt, die Geschichte von der Entzweiung und Versöhnung des Eltcrnpacires wohl zum Teil etwas matt und

schleppend, die vom Prinzen und seiner

Umgebung um so munterer. Sonnige Heiterkeit liegt oft über dem Werk, ' oft philosophischer Tiefsinn ihm zugrunde.

Den Inhalt des „fröhlich-ernsten Spiels" von RobertPrecht „Die Nacht der Ienny Lind" (Berlin, Spiegel-Verlag) bildet das Gastspiel der berühmten Sängerin in Göltingen und ihr kurzer Liebesroman mit dem damaligen

Studenten, spater nicht minder berühmten Forscher Theodor Villroth. Ansprechend ist dieDarltellung der Umwelt, des Studententreibens (wenn hier auch wohl im Tatsächlichen einige Fragezeichen angebracht sind), des

Professorenlebens in der Biedermeierzeit, das ganze Drum und Tran der Handlung. Stört aber hier schon eine gewiss« Breite, so noch mehr in der Haupthandlung, die in kühnstem Höhepunkt gipfelt. Traum und Rausch

werden in zn umständlicher und begrifflicher Aussprache der Liebenden durchdacht, erklärt, gerechtfertigt. Es scheint, mir, daß sich diese Haupthandlung im Äußeien wie im Inneren mehr für eine erzählende als eine

dramatische Dichtung geeignet hätte.

Gustav Wilhelm hat zwei politisch-satirische Dichtungen von Bauern seid neu herausgegeben, mit Anmerkungen versehen und ein aufschlußreiches Nachwort über die politische Stellung des Verfassers und die

besondere Geschichte und Bedeutung dieser Werke hinzugefügt. Es handelt sich um das „phantastische Drama" „Die Republik der Tiere", das im April 1848 entstanden ist und im gleichen Jahre zum erstenmal

veröffentlicht wurde, uud um das bisher noch unveröffentlichte im August 1849 geschriebene „politisch-phantastische Zauberspiel" „DieElfen-Konstitution" nach der in der Bibliothek der Stadt Wien aufbewahrten

Handschrift. (Wien u. Leipzig, Ed. Stracke, 1919.) Alles ist höchst geist. voll, treffend, von überlegenem Humor erfüllt und wieder sehr zeitgemäß. Werkwürdig und störend erscheint mir bei dem ersten (bedeutenderen)

Werk nur, wie wenig das natürlicye Wesen der auftretenden Tiere oft mit der ihnen übertragenen menschlich-politischen Rolle zu tun hat. Iedenfalls sei die sorgfältige nnd geschmackvolle Neuausgabe dankbar begrüßt.

Von politisch sinnbildlicher Bedeutung ist im Kern auch die erzählende Dichtung „Die Pest in Tulemont", Geschichte einer Katastrophe von Walter Harich, (Berlin, Erich Reiß, 1920). Plötzlich bricht aus unerkannten

Ursachen in einer blühenden üppig reichen See- und Handelsstadt die Pest aus. Das Gebiet wird von der ganzen übrigen Welt abgesperrt. IahreGorsleben übersetzt:

lang — von einein Tag im August bis zu einein Tag im November — wütet die mörderische Seuche, bis sie alles vernichtet, bis die Letzten, ehe sie von der Krankheit hingerafft oder bei einem Fluchtversuch von den

Nachbarn hingemordet werden, im Wahnsinn die eigene Stadt zerstören. Nur zwei oder drei Überlebende entkommen. Einer von ihnen erzählt die entsetzliche Geschichte. Manches ist sowohl in der eigentlichen Erzählung

wie auch in der sinnbildlichen Beziehung packend, auch der eingeflochtene persönliche Liebes- und Leidensroman des Helden oft ergreifend, aber im ganzen scheint mir das Bild für das, was es bedeuten soll, nicht

nuszureichen, sodaß es vielfach gezwungen wirkt. Auch wird wohl die Breite der Schilderung gelegentlich lästig. Dennoch ist eigenartige Kraft unverkennbar.

Die Heldenlieder der Edda haben einen neuen Übersetzer gefunden, Rudolflohn Vorstellen, („Die Edda, Helden» liede r." München-Pasina, Verlag Die Heimkehr, 1920). Die Verdeutschung ist leicht verständlich, von

künstlerischem Gefühl ge» tragen und wohlgeeignet, weitere Kreise zu diesen kostbaren Denkmälern altger» manischer Dichtung zu führen. Fremdartiges wird zum Teil unterdrückt, zum Teil durch Namengcbung aus der

deutschen Sprache und Sagenüberlieseruug vertraut gemacht. Sigurd wird zu Siegfried, Gjuki zu Gibich, Atli zu Etzel, der Mnrtwid ADunkelwald) zum „finstern Forst" oder zum Schwarzwald. Die Neudichtung wahrt den

Stabreim, ohne sich gar zu ängstlich von ihm fesseln zu lassen. Die Verse zeigen im ganzen anapnstischen Gang. Vergleicht man die Übertragung mit der besten bisher oorliegenden, der von Felix Genzmer, so zeigt sie oft

Anklänge an diese, unterscheidet sich aber von ihr besonders durch größere Ebenmäßigkeit und Glätte der Verse und durch das Bestreben, dem Verständnis und Geschmack heutiger Leser näher zu kommen Sie ringt nicht,

wie Genzmers Übertragung, mit der Silbenkargheit des Urtextes, was Andreas Heusler dem Vorgänger nachrühmt, ist oft gefälliger, gibt aber, wie mir scheint, dafür etwas von der Wucht der Vorlage preis. Ein beliebiges

Veispiel (aus Gudruns Klage):

Bei Genzmer heißt es:

Einst begehrte Gudrun zu sterben:

Aei Sigurd saß sie sorgenvoll:

Sie schluchzte nicht, schlug nicht die Hände,

Sie weinte nicht wie Weiber sonst.

Einst war es, daß Gudrun begehrte

zu sterben,

Saß sorgenverstummt über Siegfrieds

Leiche,

Und konnte nicht weinen, noch schlug

sie die Hände,

Und jammerte garnicht wie jegliche Frau. Knappe Einleitungen sagen das Nötigste. Die Sprüche und Götterlieder der Edda sollen folgen.

Rudolf Krauß veröffentlicht eine Vlütenlese von Kernspiüchen Friedrich Theodor Wischers, des großen Ästhetikers, des markigen Deutschen (Aussprüche des Denkers, Dichters und Streiters. Stuttgart, Iulius Hoffmann.)

Es sind mehr als Gedankensplitter, weil sie auf dem Grunde einer einheitlichen und machtvollen Weltanschauung beruhen, es sind Worte, die auch heute noch lebensfrisch, tröstend und aufrüttelnd wirken, heute beim

Wiederaufbau deutscher Art und Bildung besonders kräftig wirken können. Daß auch Vischers äußerer Lebensgang in einzelnen Aussprüchen vorgeführt wird, erscheint seltsam. Das Werk gliedert sich in die Abschnitte:

Bischer als Persönlichkeit, Staatenleben und Volkstum, Religion und Lebensweisheit, Ästhetik. Ein genaues Quellenverzeichnis ist beigefügt. Die inhaltlich reiche, wohlgeordnete Sammlung, die auch in schö« nem
Gewände auftritt, sei bestens empfohlen.

Otto Schrnders rühmlich bekanntes Vuch „Vom pap lernen Stil" hat schon die neunte Auflage erlebt (Leipzig, V. G. Teubner, 1919). Die kampffrohe Rede gegen den „Papiernen", der den Geist ter mündlichen Sprache

nicht kennt und sich eine „sozusagen optische Sprache" zurechtmacht, ist noch immer wert gelesen und beherzigt zu werden. Die Aufsätze über den Gebrauch uud Mißbrauch des Fürworts „derselbe" und über den Hiatus

sind noch immer willkommene Ergänzungen voll reicher sprach- und literaturgeschichtlichcr Belehrung. Zu dem Erfolg des Buches scheinen mir neben der wissenschaftlichen Gründlichkeit besonders zwei Eigenschaften

beigetragen zu haben: der Eindruck, daß hier nAcht einzelne Lehren gegeben werden, sondern daß hinter ihnen eine geistvolle und warmherzige Kulturnnd Weltanschauung steht, und der lebhafte, fröhliche Ton, der niemals

das Ge» fühl der Trockenheit aufkommen läßt. Vielleicht sind die fesselnden Betrachtungen, die wohl einige Uebertreibungen enthalten, im ganzen aber gewiß das richtige treffen,

heute wieder besonders zeitgemäß zu nennen, da wir es täglich erleben, daß Sprachverrenkungen, „wieman sie im Mimde eines frischen Menschen nicht denken kann", als künstlerische Offenbarungen angestaunt und

nachgeäfft werden.



LiterarwissenschaftlicheRundschau.

Neue Bücher von Walter Meckauer.

Daö furchtbare, grundaufwühlende Er» eignis des Weltkrieges konnte, wie auf das gesamte Kulturleben, so auch auf die deutsche Literatur nicht rhne tiefgreifenden Einfluß bleiben. Gewaltiges, Wunderbares haben wir

erlebt, Dinge geschahen, die aller menschlichen Logik und Voraus» ficht Hohn zu sprechen schienen; der Sinn des Menschen, dem der irdische Boden unter den Füßen schwankte, mußte zum Übernatürlichen seine

Zuflucht nehmen. Dementsprechend ist auch die jüngste Literatur unter das Zeichen teils des Ro» mantisch »Mystischen, teils des Renaiffancehast-Gewaltigen gestellt, nachdem sich schon vor dem Kriege bedeutsame

Spuren davon gezeigt hatten. Einen her» vorragenden und vielversprechenden «er» treter und Verkünder hat unsere jüngste deutsche Literatur in Walter Meckauer gefunden. Meckauer ist von der Philosovbie

hergekommen. Auf gediegener philosophischer Grundlage beruht auch seine Schrift: „Wesenhafte Kunst" (Del» phin Aerlag, München). Ausgehend von der „ästhetischen Idee" bei Kant, sucht er in einer Darstellung, deren

logische Folgerichtigkeit und Geschlossenheit vollste An» erkennung verdient, das Wesen der Kunst und des Kunstwerkes zu erklären. Er entwickelt die Entstehung des künstlerischen Werkes von dem ersten Aufkeimen

der Idee beim Künstler an bis zur letzten stofflichen Ausführung, nicht ol>ne hierbei beherzigenswerte Fingerzeige für die Beurteilung des einzelnen Kunstwerkes, wie insbesondere der neueren Kunstrichtungen als solcher

zu geben. - An E. T. A. Hoffmann erinnern Meckauers Novellen: „Begegnungen mit einem Faun" (Kurt Vieweg's Verlag, Leipzig); doch gehen sie an künstlerischer Gestaltung über Hoffmann insosern hinaus, als sie mit

dem Grausig-Sonderbaren der Handlung die psychologische Einfühlung und Aus

deutung verknüpfen. So werden die Figuren unserer Teilnahme menschlich näher gerückt, das Wunderbare in den Bereich des Begreiflichen und Erklärbaren erhoben. Besonders „Der Brand von Oroieto" ist als ein kleines

Meisterwerk feiner pathologischer Analyse zu bewerten. — Den Höhepunkt der bisherigen Meckauerschen Dichtkunst bezeichnet sein Draina „Der blonde Mantel. Eine legendäre Handlung in 3 Akten" (Norddeutscher

Verlag für Literatur und Kunst, Stettin). Ans dein mystischen Untergründe dieser legendären Handlung erheben sich die scharfgezeichneten Persönlichkeiten kraftvoller, impulsiver Renaissancemenschen und ergeben so ein

Gewebe eigenartigen, packenden Reizes. Voll symbolischer Tiefe, durchdrungen von frisch und kräftig pulsierendem Leben, ausgebaut in zwingender logischer Notwendigkeit der Charaktere und seelischen Entwickelungen

hinterläßt das auch sprachlich schöne Werk — mögen auch einzelne Szenen nicht ganz ausgeglichen, einzelne Vorgänge nicht ganz klar erscheinen — beim Leser einen nachhaltigen Eindruck und dürfte ebenso auf der

Bühne seine Wirkung nicht verfehlen. — In dem Buche „Das glückhafte Schiff" (Norddeutscher Verlag für Literatur und Kunst, Stettin) hat Meckauer drei Lust, spiele des 17. Iahrhunderts zusammengestellt: „Der

praktische Bauer" (nach einen, Pickelhäringsspiel der englischen Komödianten in Deutschland); „Horribilicribrifax" (nach Andreas Gryphius); „Kolben und Zapfen" (nach Christian We,se und Martin Opitz). Die Stücke

sind ein-r vollständigen Neubearbeitung unterzogen, z. B. der Horribilicribrifax aus ö weitschweifigen Akten durch Beseitigung alles unnötigen Ballastes auf einen einzigen Akt zusammengezogen, um sie auch unserem

heutigen Geschmack genießbar und bühnenfähig zu machen. Das ist um so eher gelungen, als die Schwächen und Laster der Menschen durch den Laus der Iahrhunderte hindurch immer die gleichen geblieben sind, so daß

auch der Humor und die Satire, mit denen sie gegeißelt »Verden, heut noch ebenso wie vor dreihundert Iahren wirksam sind. Namentlich den Nachkommen der Narrenkolben» und der Tannenzapfenzunftgenossen können

wir gerade heutigen Tages noch oft genug begegnen. 8. L

Unverlangte Manuskripte senden wir nicht zurück, wenn ihnen nicht Rückporto beiliegt.


