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Unser Gesmaft ist keineswegs ein gewohnlimes 
Gewerbe, oder cine bloB memanisme Besmaf
tigung, die sim auf sim selbst des Iicben Brotcs 
willen bcsmrankt, sondern aum abgesehen von 
der Kunstvollkommenheit, zu der es sim er
heben laBt, ist es ein Gesmiift remt geistiger 
Natur, in dem wir uns weit tiber den gewohn
limen Standpunkt erheben, die Wissensmaft 
und geistige Bildung kriiftig fordern und nidlt 
bloB uns selbst und dem Staate, sondern der 
Welt - und zwar der geistigen - ntitzen konnen. 
Dies aber ist das Homste, weil es von unserem 
geistigen 1m ausgeht, welmes nimt vcrgeht, 
sondern tiber Grab und Zeit dauert. 

Benedictus Gotthelf Teubner 1827 
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WIRTSCHAFT 

UND IDEALISMUS 

VON 

WALTER GOETZ 



Die Wirtsmaft ersmeint als das Gebiet des Materiellen. In ihren Er
zeugnissen ist sie das unzweifelhaft, aber zur Hervorbringung dieser 
materiellen Giiter ist Geist in irgendwelmer Form die unentbehrlime 
Voraussetzung. Selbst die primitivste Wirtsmaft ist der Ausdru<k eines 
vorhandenen geistigen Zustands. Der materialistismen Gesmimtsan
smauung, die im Wirtsmaftsleben ein fur sim bestehendes Gebiet er
kennen wollte, ist liingst mit gutem Remt entgegengehalten worden, daB 
hinter alIer Wirtsmaft der smafIende Mensm steht, der nimt mema
nism, nimt unter dem Zwang wirtsmaftlimer Naturgesetze, sondern 
denkend und unter versmiedenen Moglidtkeiten sim entsmeidend seine 
Aufgabe lost. Wohl sind bestimmte Voraussetzungen der Natur gegeben, 
aber dem mensmlimen Handeln bleibt ein breiter freier Spielraum, und 
das wirtsmaftlime Gesmehen ist zuletzt iiberall durm den Mensmen 
bestimmt. Es wamst aus alter Oberlieferung oder aus neuer Idee, aus 
Wagemut oder starrem F esthalten am Gewohnten, aus Fleifi oder Lassig
keit hervor. Aber da dieses Ideelle im Anfang der Kulturentwi<klung und 
aum spater oft in erster Linie aus niimtemem Erhaltungstrieb oder aus 
wohlberemnetem Erwerbssinn hervorgeht, so konnte man smIieBen, der 
Materialismus als Gesinnung sei dom das Treibende in allem Wirt
smaftsleben. Der Idealismus smeint sein Reim erst zu beginnen, wo das 
Wirtsmaftlime sim mit hoheren Elementen verbindet: wo aus dem Ge
werbe sim Kunstgewerbe, wo aus Handwerk sim Kunst entwi<kelt, 
iiberall also wo das Niitzlime sim zum Smonen zu gestalten strebt oder 
wo Vorbilder gesmafIen werden sollen. Wo femer das Gewerbe dem 
geistigen Leben dienen soli, wie beim Bumdru<k und Bumverlag und 
bei dem gesamten graphismen Gewerbe, findet ein gleimer Obergang 
statt: das Niitzlime wird z. T. durm hohere Gesimtspunkte verdrangt: 
ideelle Bediirfnisse werden ohne Rii<xsimt auf Gewinn, nur im Dienste 
des wissensmaftlimen, kiinstlerismen oder religiosen Lebens befriedigt. 
Oder treibt etwa aum hier nur beremnende oder idealistism verhiillte 
Selbstsumt ihr Wesen, wie die Realisten des Lebens es behaupten? 

Aber ist der Bumhandel nimt dom seit alter Zeit ein Gebiet des 
Idealismus gewesen? Um Ideen zu verbreiten haben Bumdru<ker und 
Verleger Opfer gebramt, Verfolgungen erduldet, ja selbst das Leben 

I" 



4 Walter Goetz 

eingesetzt. GewiB nimt aus Gewinnsumt - die Beispiele sind gerade 
hier zahlreim, daB Verleger und Bekenner in einer Person vereinigt 
waren, daB aus innerster Oberzeugung heraus der 'Vunsm entstand, 
ffir geistige, religiose oder politisme Ideale mit aller Kraft zu wirken. 
Von der Reformationszeit bis zur Gegenwart sind die Beispiele zahlreim 
und ehrenvoll und Keiner allgemeinen MiBdeutung zuganglim. Die Ver
bindung mit Gelehrten und Smriftstellem hat die Verleger von Haus 
aus in eine Fuhlung mit dem MeeUen gebramt, die anregend und hebend 
wirken muBte. Das geistige Interesse ist vom Verfasser der Bumer sehr 
haufig aum auf den Verleger ubertragen worden, und diese haben dann 
oftmals von sim aus die Anregung zur ErsmlieBung neuer Gebiete ge
geben; die 'Vissensmaft und die smone Literatur danken tatkraftigen 
Verlegern viel Neues und Gutes; und das Wirtsmaftlime ist in solmen 
Handen nimt nur in Ausnahmefallen zum Mittel fur ideelle Zwe<ke ge
worden. Mehrere inhaltsreime Briefwemsel zwismen Verlegern und 
Autoren geben uns Kunde von dem geistigen Anteil des Verlegers an 
seiner wirtsmaftlimen Arbeit und an der Gedankenwelt seiner Autoren. 
Und diese Eigenart des Bumverlags findet im Verkehr des Handwerkers 
oder des Industriellen mit dem Kunstler ein Gegenstu<k; je mehr sim 
das Kunstgewerbe aller Art entwi<kelt, urn so mehr treten aum idea
listisme Gesimtspunkte in den Bereim des wirtsmaftlimen Smaffens 
ein - die smone Form wird um ihrer selbst willen gesmaffen, wie ein 
Bum um wertvoller Gedanken willen. 

Man kann nom weiter gehen und behaupten, daB mit jeder Hebung 
des wirtsmaft1imen Lebens aum das geistige Element im Herstellungs
vorgang steigen muB. Je kunstlimer die Gebilde der Temnik werden, 
urn so mehr Geist wird die Voraussetzung dafur. Was MatsmoB in 
einem Vortrag uber "Die Personlimkeit in der Temnik" ausgespromen 
hat: Das Bedurfnis gerade nam Personliffikeiten in der smeinbar me
manisierenden Temnik, laBt sim zu einem allgemeinen Gesetze erweitern: 
Die Verfeinerung der Wirtsmaft bedingt ein immer starkeres Einsetzen 
von ideellen Momenten, wie sie nur die geistig belebte, weitbli<kende 
Personlimkeit geben Kanno Steigerung der WirtsdJaft ist Steigerung der 
Kultur, und jeder Fortsmritt der Kultur erfordert wieder neuen Fort
smritt der Wirtsmaft. Aber wie dabei aum das materialistisme Mo
ment fortdauernd steigt, so konnen gewiB die letzten Beweggrunde in 
vieler Hinsimt aus gegebenen Bedfirfuissen, aus bloBen Notwendigkeiten 
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entstehen, und fur den erwerbstiimtigen Untemehmer wird vielleimt die 
ideenreime Personlimkeit in der T emnik nur vermehrten Gewinn be
deuten soIlen. Gerade im Bumverlag zeigt sim aum diese Entwiddung: 
wie das gesmaftlime Element sim das geistige untertan zu mamen und 
allen emten Idealismus durm Selbstsumt auszusmalten strebt. Das Ver
haltnis von Idealismus und Wirtsmaft oder besser von Geistigem und 
Wirtsmaft bleibt bei aller Kulturentwiddung dom smwankend: der Geist 
wird sim das MaterieIle niemals voIlig unterzuordnen vermogen, aber
diese Behauptung sei zunamst nur wiederholt - aum das Materielle 
wird den Geist nimt sd:tlemtweg unterzwingen. 

Das Verhaltnis von Wirtsmaft und Idealismus ist mit solmen allge
meinen Betramtungen nom nimt bis zum letzten Ende geklart. Denn 
nimt nur nam den einzelnen Personlichkeiten wird das Verhaltnis ein 
versmiedenartiges sein, sondem es ist dom aum die Frage aufzuwerfen, 
ob nimt gerade die groBen, entsmeidenden F ortsmritte des Wirtsmafts
lebens Ergebnisse des Idealismus sind, so breit aum sonst das Reim der 
mensd:tlimen Selbstsumt und der Wirtsmaftlimkeit im besten Sinne sein 
mag. Denn das Neue in der Wirtsmaft ist ja keineswegs immer sofort 
das Gewinnbringende - sehr oft ist es zuerst nur eine Theorie, die sich 
nur langsam, unter dem Widerstand der Nurwirtsmaftler, zum prak
tismen Gebraum umformt. Die Zahl der auf wirtsmaftlimem Gebiete 
gesmeiterten und verhungerten Idealisten ist nimt gering; die Zahl der 
sim durm tausend Smwierigkeiten miihselig durmkampfenden wirtsmaft
limen Entde<ker ist gleim groB. Oder ist das aIles nur eine Einbildung 
der blinden Idealisten, der sanguinismen Smonfiirber, die die niimteme 
Wirklimkeit nimt zu sehen vermogen? Die F olge ware freilim, daB dann 
alles mensd:tlime Smaffen aufErwerbstrieb undSelbstsumt zurii<kgehen 
miiBte; denn warum sollte der Kiinstler, der Gelehrte, der Politiker 
durmaus mit anderem MaBstabe gemessen werden als der Wirtsmaftler? 
Verbirgt sim dann nimt notwendigerweise hinter aIlem, was der Mensm 
auf den versmiedensten Gebieten hervorbringt, der selbstsiimtige Drang, 
das auBere Dasein zu simem, sim die Freiheit des Smaffens zu erwerben 
oder aum sim zu bereimem? Jedenfalls bieten die der Wirtsmaft femer 
stehenden Berufe ausreimend Beispiele fur einen stark entwi<kelten, 
idealfreien Erwerbssinn. 

In diesen F ragenkreis gehort aum die weitere, uns beinahe aner
zogene, jedenfalls uns oft genug vorgetragene Behauptung, daB nam-
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lich in Deutschland, im Lande des Idealismus, das wirtschaftliche Leben 
sHirker als anderswo von Ideen und Idealen he&uchtet und geleitet sei. 
Jedes Yolk betrachtet sich als besser, als ritterlicher, als geistiger, als 
idealistischer als das andere - der ehrliche F orscher wird sich nicht ohne 
weiteres von solchen Theorien b1enden lassen durfen. 

Nur eingehende Untersuchungen konnen zur Beantwortung dieser 
verschiedenen F ragen fuhren. Es solI an dieser Stelle nichts anderes 
versucht werden, als auf dieses Problem hinzuweisen und einige Vor
aussetzungen fur kunftige Untersuchungen auszusprechen. Die Anregung 
zu solchen Gedanken geht von dem Manne aus, dem dieses ganze Buch 
gewidmet ist. In eigenen Darlegungen hat er sich dazu geauBert 1), und 
dies Verhaltnis von Idealismus und Wirtschaft hat ihn lange Zeit hin
durch urn so mehr heschaftigt, je klarer er sein eigenes Tun, dem Vor
hild seiner Vorfahren folgend, in den Dienst idealistischer Gedanken 
zu stellen strebte, ohne doch dabei zum Phantasten gegenuber der nuch
temen Wirklichkeit zu werden. 

So lenkt das Beispiel dieses Mannes gleich zur ersten Frage hin: wie 
sich der Einzelne zur Schaffung wirtschaftlicher Werte verhalt und oh 
wir fiberhaupt ein sicheres eindeutiges Material zur Beantwortung be
sitzen. Das geistige Leben von Untemehmern ist neuerdings durm Bio
graphien, hei Verlegern auch durm Briefwemsel mit Autoren uns er
sdtlossen worden. Zu gewissen Ergebnissen ist dom wohl zu gelangen. 
Noch sind diese Quellen nimt allzu zahlreich, und mancher groBe Unter
nehmer fehIt darunter noch, in dessen innerste Absichten und T rieh
krafte wir gern einen tieferen Bli<k werfen mochten. Aber die Biographien 
von Friedrich und AI&ed Krupp, von Harkort, v. d. Heydt, Mevissen, 
Abbe, Friedrim List und anderen, die Selbstbiographien von Siemens, 
Max Eyth, die biographischen Nachrichten uher Cotta, B. G. Teubner, 
F. A. Bro<khaus u. a. legen doch schon ein in vieler Hinsicht ausreichen
des Zeugnis ab. Bei den Genannten ist es fiherall kaum zweifelhaft, daB 
ihr Idealismus fiber irgendwelmer Gewinnsumt stand. In ihnen allen 
verhinden sich Kulturziele, nationale Hoffnungen, technische Ziele mit 
ihrer wirtschaftlichen Arheit. Bei allen groBen Erfindern bis hin zum 
Grafen Zeppelin stand die Verwirklimung der Idee ja immer uher jedem 
wirtschaftlimen Erfolg; der wirtsmaftlime MiBerfolg, der andere ab-

I) Alfred Giese<ke. Wirtschaftsleben, Idealismus und Schule (Neue Jahrbb. ftlr 
Padagogik, Bd. 38, 1916, II. Abt., S. 500-503). 
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gesmredit hatte und der den niimtemen Kritikem Remt zu gehen smien, 
hat ihre Tatkraft nimt gehromen, sondem sie nur zur Verhesserung ihrer 
Versume angetriehen. Beim Grafen Zeppelin haben wir es selher mit
erleht, von Friedrim Krupp, dem Vater Alfred Krupps, herimtet es uns 
seine Biographie, daB er seinen Versumen alles opferte, wei! der Idealis
mus in ihm groBer war als der Sinn fur Wirtsmaftlidtkeit. Der Sohn 
Alfred Krupp, der Erhe der vaterlimen Gedankenwelt, aber nom tat
kraftiger und praktismer veranlagt, war erfiillt von dem temnismen 
Gedanken, "Fahrikate, namentlim Gesmiitze von homster Leistungs
fahigkeit zu erzeugen". Er hat diesen Gedanken lange Zeit iiher jeden 
ruhigen Erwerh gestellt, hat jede Not getragen und nur auf seine Ziele 
gesehen. "Lieher setzte er smon in seiner Jugend sein ganzes kleines 
Vermogen an die Ausfuhrung einer einzigen Idee, als daB er aus Geld
riidisimten auf tedmisme Vorteile verzimtete." Eine geistvolle Kon
struktion, die Dunhfuhrung eines wissensmaftlim erdamten Gedankens 
war ihm mehr als ein materieller Erfolg. Bezeimnend dafiir ist die Kon
struktion der Loffelwalze, wo ihm die groBen Kosten gleichgiiltig, die 
temnisme Verwirklimung aIles war. Alfred Krupps Blidi smweifte ins 
Weite und GroBe - die Wirtsmaft war ihm nur die Moglimkeit zur 
Verwirklimung hestimmter Ideen auf temnismem und auf sozialem Ge
hiete.1) Das groBe Vermogen, das ihm smlieBlim die gegliiditen Ver
sume einhramten, war nie das Ziel seines Strehens gewesen. 

Ein anderer groBer Bahnhremer, F riedrim List, ist ein ehenso he
zeimnendes Beispiel: aum ihn trieh nur die Idee, wahrend der Gewinn 
ihm gleimgiiltig war. Sein Fanatismus fur die Idee arheitet sogar dem 
wirtsmaftlimen Moment entgegen - er war kein leimter und niemals 
ein dauerhafter Mitarheiter hei der Durmfuhrung seiner eigenen Plane. 
Er hat nur einrnal, wahrend seines amerikanismen Aufenthaltes, sich 
in gewinnhringender Stellung hefunden, und man sumte ihn auf aIle 
Weise darin zu haIten, aher er lieB alles im Stim, urn in Deutsmland 
(wo man ihn smledtt genug hehandelt hatte) von neuem fur seine Ideen 
zu wirken. 

Bei den rheinismen Untemehmem der heginnenden Industrieperiode, 
vor allem hei Gustav Mevissen, ist der Zug ins Geistige deutlim er
kennhar. Mevissen war (wie uns seine von Joseph Hansen gesdtriehene 

I) Vgl. fOr Alfred Krupp das 8mb von Ehrenberg, Groile Vermogen (Jena 19051) 

S.194fl. 
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Biographie zeigt) niemals hIoBer Wirtsmafter, obwohl ihm die rheinisme 
Wirtsmaft die graBten Antriebe im Bankwesen, fiir SmifIahrt, Eisenbahn 
und Bergbau verdankt. Smon als junger Kaufmann ist er zugleim Dimter, 
ist besmaftigt mit gesmimtlimen und philosophismen Studien, und seine 
spatere politisme Tatigkeit wurzelt im liberalen Idealismus. Ais er spater 
zu einem der graBten Unternehmer des Rheinlands aufgestiegen ist, 
widmet er sim der regsten Farderung von Wissensmaft und Kunst - die 
"Gesellsmaft fur rheinisme Gesmimtskunde" dankt ihm Griindung und 
materielle Bewegungsfreiheit, der Plan einer Temnismen Homsmule in 
Kaln ist von ihm ausgearbeitet worden und ebenso der Plan einer 
Handelshomsmule. Sein Leben smwankt nimt zwismen versmieden
artigen Interessen, sondern praktisme Tatigkeit und Idealismus sind ihm 
die Einheit seines Lebens, und er wuBte, was wissensmaftlime Einrim
tungen, wie Temnisme Homsmulen usw., der Wirtsmaft bedeuteten. 
Wirtsmaft und Geist waren ihm untrennbare Lebensgebiete. Er wurde 
nimt Macen, namdem ihm die Wirtsmaft die Mittel dazu gebramt hatte, 
sondern er war von Anfang an von dem Glauben an die notwendige 
Verbindung von Wirtsmaft und Geist erfullt. Srnon als Vierzigjahriger 
sah er es fur anormal an, daB in Koblenz die Regierung, in Bonn die 
Wissensmaft, in Diisseldorf die Kunst und in Kaln Industrie und Handel 
ihre Statte hatten; er meinte: "das Geistige muB mit dem materiellen 
Leben in Einklang" gebramt werden. Aus ahnlimen Gedankengangen 
heraus war "der alte Harkort" in Westfalen ein Vorkampfer fur Wirt
smaft und Smulreform. 

Bei den beiden graBten Industriellen Niirnbergs und Bayerns in der 
vorletzten Generation, bei Lothar Faber und Theodor Cramer-Klett, 
srnweift der Bli<k des erfolgreimen Wirtsrnafters genau so ins Geistige 
hiniiber: Faber srnrieb 1879 in einer Denksrnrift iiber die Zukunft 
Niirnbergs, daB der simere Aufsmwung des Gewerbes "auf der Er
ziehung und Bildung der Jugend fur sittlime und ideale Bestrebungen 
und auf der Verbesserung der Smulen" beruhe. Er forderte die Er
rimtung eines Polytedmikums in Niirnberg, die Verlegung der Universitat 
von Erlangen nam Niirnberg und die Einrirntung eines Gewerbemuseums. 
Cramer-Klett aber stiftete bereits 1867 liber 400000 Mark fiir eine 
Temnisme Homsrnule in Niirnberg. Urn ein letztes Beispiel aus der 
groBen Industrie zu nennen: wer wollte dem einstigen Fiihrer der ZeiB
werke, W. Abbe, den Idealismus bestreiten? 
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Die Verleger und Bumhandler sind idealistismen Gedankengangen 
jederzeit hesonders stark aufgesmlossen gewesen. Breitkopf, der Freund 
Gottscheds, Cotta, der Freund der groBten unter den Klassikern, Palm, 
das Opfer Napoleons, Fr. A. Brodiliaus, der Vorkampfer deutsmer 
Einheit und Bildung, Friedrim Perthes, der deutsme Patriot, der auf 
die politis me Erziehung der Nation hinarheitete, C. Geihel, der Freund 
Leopold Rankes und wie viele andere his hin zu Georg Hirth und 
Eugen Diederims lieBen sim nennen! Und unter den Leipziger Ver
legern dieser Art darf der Zeitgenosse von Fr. A. Bro<khaus nimt 
fehlen: der Grunder des Hauses Teuhner, Benedikt GotthelfTeuhner, 
den seine Verhindung mit Wilhelm Dindorf zur Begrundung der Bihlio
theca Teuhneriana fiihrte, in der er weit mehr ein geistiges als ein wirt
smaftlimes Unternehmen sah. 1st es ein hloBer Zufall, daB der Urenkel 
dem Grunder des Verlags an Unternehmungsgeist und Vielseitigkeit ahn
lim ist - gehen hier nimt unsimthare geistige Faden von Gesdtlemt zu 
Gesmlemt und lassen immer wieder alte Einsmlage hervortreten? 

Der numterne Realist konnte urteilen, aum das Geistige habe hei 
allen diesen Mannern hewuBt oder unhewuBt im Dienste der Wirtsmaft 
gestanden. Aber wenn man hei den gesmeiterten Wirtsmaftern, hei 
Friedrim Krupp, hei Friedrim List, hei Palm solme Behauptung unmog
lim heweisen kann, so steigt aum die Wahrsmeinlimkeit zur GewiBheit, 
daB gerade die groBten und wagemutigsten Unternehmer in erster 
Linie der Idee oder dom in engster Verhindung der Idee und der 
Wirtsmaft gedient haben. Die Wirtsmaft kann hloBes Erwerhsgehiet 
sein: hei den wahren Fuhrern der Wirtsmaft steht sie im Dienste von 
Ideen, die in der Wirtsmaft nur einen Teil des Zieles sehen. Aum die 
Wirtsmaft geht zuletzt aus vom mensdtlimen Geiste, und ihre groBen 
F ortsmritte sind stets Ergehnisse eines vom Erwerhsinn unabhangigen 
smopferismen Denkens gewesen; seitwarts davon und im kleinen hat der 
Erwerhsinn seine Orgien gefeiert. Der Wille zum Neuen, die Freude 
an der Entdedmng, die Hoffnung auf Verhesserung der vorhandenen 
Wirtsmaftsformen, die Unahhangigmamung des eignen Landes von den 
Erzeugnissen eines andern - das alles sind idealistisme Gesimtspunkte, 
hei denen der rein wirtsmaftlime Sinn keine Rolle spielt. 

Der Beruf des Verlegers steht in seiner Tatigkeit dem Geistigen naher 
als irgendein anderer Wirtsmaftszweig. Will er den geistigen Bedurf
nissen seiner Kaufer geremt werden, so muB er das geistige Lehen in 
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seiner Entwidclung verfolgen und vorausfuhlen, was der kommende 
Tag erfordern wird. Er kann es tun, indem er den geringwertigsten 
geistigen WUnsmen namgeht oder das Geistige zur Befriedigung der 
niedrigsten Bedurfnisse entwi<kelt: die Herstellung literarismen Smundes 
ist eine Tatigkeit, die sim von dem wahren Beruf des Verlegers am 
weitesten entfernt. Aber von dieser haBlimen und auf den gewohn
limsten Erwerbsinn eingestellten Tatigkeit abgesehen, ist der Verleger 
der unenthehrlime Vermittler zwismen dem wahren Smriftsteller und dem 
Publikum. Je mehr der Verleger sim den obersten Zonen der geistigen 
Arbeit nahert, je mehr er den bedeutendsten Smriftstellern in Wissensmaft 
und Literatur zu dienen strebt, urn so mehr wird aum sein SmaHen in 
die Sphare dieser smopferismen Tatigkeit hineingezogen. Der Erwerb
sinn wird den Verleger nimt befahigen, das Bedeutende zu erkennen 
und seinen Verlag in den Dienst einer geistigen Rimtung zu stellen - hier 
heiBt es MitfUhlen, Mitdenken, Mithoffen, Mitwagen. Vielleimt daB er 
bei der geistigen Entsmeidung auf spatere materielle Erfolge hofIt - aber 
die Entsmeidung seIber muB dom mit geistiger Einstellung gefallt wer
den. Verleger dieser Art mUssen geistige Personlimkeiten sein. Das 
Auf- und Ahsteigen manmer Verlage erklart sim daraus, daB die Sohne 
das geistige Erbe ihrer Vater nimt bewahrt haben und nur Gesmaft:s
leute sein wollen - in kurzer Zeit pflegen solme Verlage aus fuhrender 
Stellung auszusmeiden und zu verkiimmern. DaB es mit dem Geistigen 
allein nimt getan ist, wird man nimt bestreiten; der praktisme Sinn des 
Kaufmanns muB sim hinzugeseIlen, wenn die geistige Anregung zu wirt
smaftlimen Ergebnissen fuhren soIl. Aher auf der geistigen Einstellung 
des Verlegers beruht die Mitwirkung, ja die gestaltende Mitwirkung am 
geistigen Leben der Zeit, und das ist sein wahrer und groBer Beruf. 

Dcr Beweis fill soJme Ansmauung rubt nimt nur in den Verleger
personlimkeiten, die zuvor smon genannt worden sind. Aum nimt 
darin, daB unverhaJtnismaBig viele Verleger zugleim Smriftsteller ge
wesen sind, weil ihr geistiges Leben nam selbstandigem Anteil an 
Wissensmaft und Literatur drangte. Sondern am starksten zeigt sim die 
geistige Rimtung der Verleger wohl darin, daB sie ihre Arbeit - ob sie 
nun Gewinn oder Verlust einbringe - auf die Forderung einer ganz 
bestimmten Ideenwelt eingestellt haben. Seit der Bumdru<k erfunden 
worden ist, gehen soJme rein idealistismen Unternehmungen neben den 
andern, die den gegebenen Bedurfnissen dienen, einher. Smon die Her-
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stellung der smonsten Dru<kwerke - eine Same kiinstlerismen Emp
findens - ist ein Stii<k Idealismus, der nur zum Teil mit Gewinn ver
bunden ist. Vor allem aber die Teilnahme an den religiosen Kampfen 
hat neben den NutznieBern der geistigen Konjunktur zahlreime Mar
tyrer gesmafi"en - die Verleger hugenottismer Smriften haben ihr Leben 
gewagt, und aum in Deutsmland ging es bei vielen urn das gesmaftlime 
Dasein, wenn sie dem Bekenntnis des Landesherrn widerstrebten. Der 
Stand der Verleger hat religiose, politisme und geistige Martyrer her
vorgebramt, und die Reihe derer wird nimt abreiBen, die dem Un
popularen, dem Verfemten und Verbotenen dienen wollen. Andere 
aber setzen sim mit ganzer Kraft fiir Gebiete ein, zu denen ihr Inner
stes neigt und deren Erweiterung ihnen zur Lebensaufgabe wird: aum 
bei ihnen steht das Geistige iiber dem Sinnen auf Erwerb. 

Wer nun behaupten wollte, daB diese Betramtungen allzusehr auf 
Ausnahmen, auf bestimmte Einzelpersonlidtkeiten zugesmnitten seien, 
wiirde nimt allzu weit vom Ziele treffen. Denn aum bei den Verlegern 
sind die starken und smopferismen Personlimkeiten nimt in der Ober
zahl. Aber die Rimtung, die gerade sie dem ganzen Stande gaben, ist 
wesentlim: sie waren Beispiel, und sie gaben dem Stande eine Ober
lieferung, die fiir manmen zur festen Bindung wurde. Und einen Mann, 
durmdrungen von den homsten Oberlieferungen seines Standes, will 
diese F estsmrift zeigen: aum er solI beweisen, was man von den Besten 
seines Standes sagen kann. 

In manmer Unterhaltung friiherer Jahre ist der Gegenstand dieser 
kleinen Abhandlung mit Dr. Giese<ke, mit dem Freunde und Weg
genossen, durmgespromen worden. Tausmte aum er sim iiber sim 
seIber, wenn er den Idealismus grundsatzlim iiber die Wirtsmaft stellte 
und nam idealistismen Gesimtspunkten zu handeln glaubte? Sein Leben 
widerlegt den Zweifel - wenn anders man die letzten Beweggriinde 
unseres Handelns iiberhaupt zu erfassen vermag. 

Das Vaterhaus in Plagwitz, das nom ein Stii<k liindlimer Stille abseits 
von der werdenden GroBstadt bedeutete, gab ihm gewiB den ehren
festen Sinn, die Pflimttreue, die Berufsethik und geistige Interessen mit 
auf den Lebensweg, aber smon der Student nahm Neues in sim auf, 
das der alteren Generation fremd war. Der budthiindlerisme Beruf trat 
ihm wohl im Vater in vorbildlimer Form entgegen, aber verbunden mit 
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den patriarmalismen Ansmauungen und der ruhigen, nervensmonenden 
Tatigkeit, die im 19. Jahrhundert moglim war. Nam einem sorgenlosen 
und wanderungsreimen ersten Semester in Freiburg, nam dem Einjah
rigenjahr in Darmstadt und einem weiteren Studiensemester in Bonn 
wurde die Leipziger Universitat zur Statte entsmeidenden Reifens. Unter 
Ribbedi, Lipsius und Wamsmuth entwidielte sim der junge Philologe 
zum ausgepragten Humanisten; unter Lujo Brentanos EinfluB wurde 
der Staatsbiirger fortsmrittlimer Rimtung und der Sozialpolitiker, der 
sim durm keine "Unternehmerlogik" jemals wieder von dem Blidi iiber 
das Ganze von Staat und Wirtsmaft und von dem gleimen Remt fur 
aIle innerhalh der Wirtsmaft abdrangen lieB. Brentanos EinfluB war 
wohl starker als der irgendeines anderen akademismen Lehrers: der 
Humanismus war Bewahrer einer ehrwiirdigen und ewig jungen Ober
Iieferung, der "Kathedersozialismus" Brentanos war der Geist einer neuen 
Zeit. Als der Doktor in Leipzig bestanden und ein buffihandlerismes 
Lehrjahr in Kiel ahsolviert war, erfolgte im November 1892 der Eintritt 
in das Haus Teubner, dem damals der GroBvater miitterlimerseits vor
stand; einige Jahre spater wurde er Mithesitzer der Firma. Die philo
logisme Ausbildung bestimmte ihn zum Leiter der philologismen Ab
teilung des Verlags - der junge Gelehrte, der er gem gewesen war, 
wandelte sim zum Verleger, und er verb and fortan die Kenntnis der 
wissensmaftlimen Probleme mit dem Blidi fur die praktisdlen F ragen 
des philologismen Unterrimts. Der groBe Verlag gewahrte mm die 
Fiihlung mit den Fiihrern der philologismen Wissensmaft und mit den 
besten Smulmannem des Landes; die Gelegenheit, von beiden Seiten 
zu lemen, war gegeben, und sehr bald wurde aus dem Lemenden ein 
hilfreimer Berater in Wissensmaft und Praxis. Die Aufsatze dieser Fest
smrift besmreiben die Tatigkeit von 3S Jahren; der Freund, der diese 
Tatigkeit aus der Nahe und aus der Feme beobamtete, konnte jeder
zeit feststeIlen, daB sim ein vielseitiger Idealismus von keiner Aufgahe 
absmredien lieB, die der Wissensmaft oder dem Leben zu niitzen ver
spram, aum wenn sie Opfer und Enttausmungen bramte. 'Vie ver
standnisvoll hat der Philolog die bedeutsamsten Aufgaben seiner Wissen
smaft betreut, wie freudig zog er Gesmimte und Kunstgesmimte, Geo
graphie und Philosophie, Theologie und Religionswissensmaft in den Kreis 
seiner Verlagswerke hinein, wie weitblidiend stellte er sim seIber die 
Aufgahen der Volksbildung und der staatsbiirgerlimen Erziehung! Was 
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ihn seIher geistig besmaftigte, wurde ihm zur Aufgabe seines Verlags, und 
seine innere Weiterentwiddung spiegelte sim in nimt geringem MaBe in 
diesen von Jahr zu Jahr sim mehrenden und erweiternden Unterneh
mungen. Fast immer ging der geistige ProzeB voraus, ehe sim ein neues 
gesmaftlimes Werk gestaltete; trat es von auBen her an ihn heran, so 
war er vorbereitet zu jeder Auseinandersetzung und zur Entsmeidung 
nam der Giite der Idee, nimt nam der GroBe des zu erwartenden Ge
winns. Wie viele, die seine Freunde waren oder die es durm Beziehungen 
zu seinem Verlage wurden, haben diese Erfahrung gemamt, daB die 
gesmaftIime Kalkulation die Ietzte seiner Erwagungen war, wenn es sim 
urn geistig Bedeutsames handelte. So entstanden im Dienste der Volks
bildung die groBe SammIung "Aus Natur und Geisteswelt", so wurde 
als Zusammenfassung der geistigen Stromungen die "Kultur der Gegen
wart" , so entstanden als Mittel zur Hebung des kiinstlerismen Gesmma<ks 
die Steindru<kblatter, die in jede Smule und beinahe in jedes Haus ein
gedrungen sind. 

Kam so die eine Wurzel seines Idealismus yom Vaterhause und dem 
philologismen Studium her, so lag die andere in der Lebensansmauung, 
die sein gesamtes beruflimes Wirken umfing. Von Brentano zu Friedrim 
Naumann ging der Weg einer vielkopfigen jungen Smar, die in den 80er 
Jahren studiert hatte und dann ins deutsme Leben hinausgetreten war: 
Dr. Giese<ke gehorte zu diesen Idealisten, die sim unter der Parole national 
und sozial zusammenfanden und die sim eine Volkswirtsmaft ohne sitt
lime Gesetze nimt denken konnten. Man sumte sim praktism zu be
tatigen: Dr. Giese<ke gehorte zu den Griindern der Leipziger volks
tiimlimen Symphoniekonzerte in der Alberthalle, zu den Mitbegriindern 
der volkstiimlimen Homsmulkurse, zu den Leitern der Sozialwissen
smaftlimen Vereinigung, zu den Forderern des Vereins Arbeitsnamweis, 
aus dem sim. spater der stadtisme Arbeitsnamweis entwi<kelte. Ein Unter
nehmer mit diesen sozialpolitismen Ansmauungen, mit dem Glauben an 
die beremtigte SeIhsthilfe des Arbeiters, gehorte damals nom mehr als 
heute zu den weiBen Raben seines Standes, und man hatte ihn gern als 
Phantasten verurteilt, wenn er nimt zugleim ein so erfoIgreimer Praktiker 
gewesen ware. Durmdie Jahrzehnte hindurm sind ihm diese Ideen lebendig 
geblieben, bereimert durm. neue Gedankengange auf Nadthargebieten, 
im Kerne niemaIs verandert, aber bereitwillig neuen Zeiten angepaBt. 
Der Anhanger Brentanos und Naumanns fand seinen Platz im Herbst 
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1918 folgeridttig auf der Seite der Demokratie und der Republik, der 
philologisdte F ammann ging mit den Mannem weitgehender Umgestal
tung unseres Unterridttswesens, der sudtende, im groBen Weltgesdtehen 
lemende Mensdt sumte sidt Redtensdtaft vom Diesseits und Jenseits zu 
geben. War es die Nadtwirkung geistlidter Vorfahren, die einst imErz
gebirge und in der Merseburger Gegend, in der Mark Brandenburg und 
in Wiederitzsdt hei Leipzig Pfarrer gewesen waren? War es die Einwir
kung Friedridt Naumanns, der Mitte der 90er Jahre den sozialen Sinn 
verstarkt und den religiosen befrumtet hatte? War es zugleidt die ahn
lidte Ridttung BonhofIs, des Predigers an der Leipziger Reformierten 
Gemeinde, aus dessen freigesinnter Verbindung von Religion und Le
ben dauernde Anregungen hervorgegangen waren? Jedenfalls war es 
nur reif Gewordenes, aber langst Gepflegtes, was 1927 in seinem Budte 
tiber "Religion und Kir<he - und Jesus" hervortrat und ihn zu praktisdt 
kirdtlimer Tatigkeit filhrte. Der Geist Goethes, den audt ihm der einstige 
Rektor der Leipziger Thomassdtule, Emil Jungmann, eingeimpft hatte, 
geleitete die religiosen Gedanken in das Gebiet der Freiheit hinaus. Und 
so kann man sagen: MuBte er Verleger und Gesdtaftsmann sein, so stellte 
sidt dodt ein Reidt der Ideen daneben und dartiber - Idealismus und 
Wirtschaft smlossen einen Bund, aus dem sidt ein voIles Leben entwi<kelte, 
reidt an Frtidtten aller Art, reidt audt an stillem, freigebigstem Wohltun, 
weiI dieses Leben nidtt nur geistige, sondem audt sittlidte Tat sein wollte. 

Der Freund reidtt dem F reunde diese Zeilen - filnfzigjahrige F reund
smaft verbindet uns in der Zeit, wo wir heide den 60. Geburtstag er
leben. Aus dem gemeinsamen Smulweg ist ein gemeinsamer Lebensweg 
geworden, aus Liehe und Streit der Jugend die Harmonie edttester 
F reundsmaft. Was wir zu sdtafIen versumten, war ein sdtlidtter Beitrag 
zu dem Leben, das uns als F amilie, Volksgemeinsdtaft, Mensdtheit um
flutet. Wir seIber gIaubten unsere Pflidtt zu tun und dabei hohen Zielen 
nadtzustreben, soweit die Krafte reidtten. Unzahlige haben es vor uns, 
haben es mit uns getan, Unzahlige werden es nadt uns tun. Das ewige 
Ratsel des Lebens ersdtloB sidt uns in dem Glauben, daB der tiefste 
Sinn des Lebens die Arbeit an uns seIber und an den Andem ist. 
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An der Ehrong eines Mitinhabers der Firma B. G. Teubner sim zu 
beteiligen, in dessen Verlage die Opuscula philologismer GroBen 
wie Boedili und Rits<hl, Biimeler und Usener ersmienen sind, ist fiir 
einen Philologen Ehre und Freude. Smon auf der Smulbank waren 
ihm die mit dem Verlagssignet m gekennzeimneten Textausgaben liebe 
Freunde geworden, die ihm ihre Treue in den Studienjahren bewahrten, 
ihn dann in sein wissensmaftlimes Leben hinausbegleiteten, urn den 
Grundbestand seiner Bihliothek zu bilden. In dieser stehen dann wohl 
die alten Gymnasiastenexemplare, in die er sim per nefas Vokabeln 
iiber den Zeilen notiert hat, und die Studentenexemplare, am Rande mit 
den Emendationen seiner akademismen Lehrer gesmmii<kt, neben den 
allemeuesten, die er nun in seine eigenen V orlesungen mitnimmt und 
in den Handen seiner Zuhorer vor sim sieht. Die Namen der Editoren 
hOOen oft gewemselt, derjenige des Verlags ist eine unveranderte GroBe 
geblieben. Wer den Namen Teubner aussprimt, denkt zunamst an die 
"Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum", deren Bandezahl 
jetzt das halbe T ausend erheblim iihersmritten hat. Anfanglim hesmrankte 
sim die Sammlung auf die "Klassiker" im engeren Wortsinne; dann 
wurde fur nam und nam das Ziel geste<kt, den gesamten Besitzstand 
der antiken Literatur zu umfassen: sind dom unter der neuen Leitung 
sogar einige byzantinisme Smriften sowie solme des lateinismen Mittel
alters und der Humanistenzeit aufgenommen worden. Aber nimt der 
Umfang allein bildet den Ruhm dieses bedeutenden Untemehmens, son
dem aum sein innerer Wert, und gerade flir zeitgemaBe Verbesserung 
wurde in den letzten Jahren Fiirsorge getroffen. Die Loslosung des 
kritismen Apparates von den Texten war ein MiBstand, der sim aus 
dem urspriinglimen Plane des Untemehmens fast mit Notwendigkeit 
herausgebildet hatte: waren doch anfanglim nur Ausgaben fiir Smul
zwe<ke vorgesehen, fiir die ein Apparat unter dem Texte entbehrlim 
ersmien. Hierin Abhilfe zu smaffen, erwies sim urn so notwendiger, als das 
Untemehmen der "Scriptorum classicorum bihliotheca Oxoniensis" sim 
mehr und mehr Erfolg versmaffte. Durm ihre zeitgemaBe Umgestaltung 
hat die Teubneriana den gefahrdeten Posten langst wiedergewonnen: 
der Vergleim etwa der alten CiceroausgOOe von Reinhold Klotz (1850-57), 
die dann C. F. W. Miiller iiberarbeitete, mit der neu ersmeinenden, die 
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in den Handen eines ganzen Konsortiums namhafter Gelehrter liegt, 
oder die ebenfalls neu ersCheinende PlutarChausgabe zeigt an zwei be
Iiebig gewahiten, leiCht zu vermehrenden Beispielen den F ortsChritt. Ais 
erwiinsChte Neuerung ist auCh die EinriChtung zu begriiBen, daB gele
gentliCh an sChwierigen Textstellen im Apparat knappgehaltene Hinweise 
zum riChtigen Verstandnisse geboten werden, z. B. in der Form von 
Hinweisen auf Parallelstellen desselben Autors oder durCh stiChwort
artige Glossen und gedrangte Paraphrasen; etwa die Ausgaben der 
"Anthologia lyrica Graeca" von Diehl, die des Caesar von Alfred Klotz, 
des Tibullus von Levy, des Apuleius von Helm hieten schone Beispiele 
dieses Verfahrens. HierdurCh wird oft mehr gewonnen als durCh eine 
Aufzahlung problematisCher BesserungsversuChe. Es darf daher vieIleiCht 
der Wunsch geauBert werden, daB von diesem den Raum nur unerheb
IiCh belastenden und doCh flir den Leser dankenswerten Mittel dauernd 
GebrauCh gemaCht werde, zumal bei soIChen Autoren, die nie oder doCh 
in absehbarer Zeit niCht AussiCht haben, kommentiert oder in gro
Ben, mit umfangreiCheren kritisChen Noten versehenen Ausgahen vor
gelegt zu werden. DaB auf die neuen Ausgaben auCh sonst die Grund
satze Anwendung finden, die Stahlin in seinem gehaltvollen editions
teChnisChen BiiChlein aufgestellt hat, versteht siCh von selbst. Die flih
rende Stellung der "Bibliotheca" wiirde es reChtfertigen, wenn innerhalh 
der herkommliChen Kapiteieinteilung, die natiirliCh niCht Coder doCh nur 
in hesonders gearteten AusnahmefalIen) geandert werden darf, zur Er
leiChterung des Zitierens ParagraphenhezeiChnung, wo sie noCh niCht 
vorliegt, eingeflihrt wiirde. Beispielsweise ist es zu bedauern, daB in der 
neuen, verdienstvollen T acitusausgahe von Andresen diese Gelegenheit, 
einem oft empfundenen Ohelstande abzuhelfen, verabsaumt wurde; 
denn mit Zitaten naCh Zeilenzahlen, die auf den Dru<k anderer Aus
gaben nur schwer iibertragbar sind, ist niChts ReChtes anzufangen. Mag 
auCh in solChen F ragen letzten Endes der Herausgeber den AussChlag 
geben, so bleibt doCh zu wiinsChen, daB in diesen editionsteChnisChen 
Dingen die Initiative des Verlages iiber philologisChe BedenkliChkeiten 
hinweghiilfe. Als zeitgemaBe Neuerung ist die Ausgestaltung der Indices 
zu hegriiBen; freiliCh ist hierbei den oft zuweitgehenden W iinsChen der 
Herausgeber und Benutzer durCh praktisChe Notwendigkeiten eine Grenze 
gezogen. Alles in aHem darf man der "Bihliotheca Teubneriana" auCh 
weiterhin eine giinstige Prognose stellen: WissensChaftliffikeit, Akribie, 
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eine von vielen Philologengenerationen gepragte und vervollkommnete 
Methodik simern ihr den Besitzstand alten, stets neu verdienten Ruhmes. 

Urn die "Bibliotheea", die, wie sie der Ausgangspunkt des philologi
smen Verlags Teubner war, so aum dauernd sein Mittelpunkt geblieben 
ist, gruppieren sim die iibrigen Publikationen, darunter der "Bibliotheea" 
namstverwandt die groBen kritismen Ausgaben, die sim zu den hand
limen Bandmen jener verhalten wie ein smwerbeframteter Handels
dampfer zu einer eleganten Brigg. Ais Umsmiagstellen der Waren, die 
solme Framtsmiffe in sim bergen, kommen weniger die Privatbibliotheken 
einzelner (es seien denn Spezialforsmer) als die groBen offentlimen 
Bibliotheken oder die der Universitatsseminare in Betramt. Der Absatz 
ist daher begrenzt; ein bumhandlerismer Gewinn, zumal im Verhaltnis 
zu den - trotz Unterstiitzung einzelner Werke durm die Notgemein
smaft derdeutsmen Wissensmaft- immer nombetramtlimenHerstellungs
kosten, ist kaum zu erzielen; aber der Verlag hat die Veranstaltung 
solmer Ausgaben friihzeitig als sein nobile officium im Dienste der Wissen
smaft anerkannt. Ritsc:hls groBe Plautusausgabe hatte diese Serie einst 
eroifnet, eine besonders gewimtige waren die "Grammatici Latini" von 
Keil. Diesen Smopfungen sind unter Dr. Giese<kes Ara ebenbiirtige, wie 
etwa der Smrodersme Pindar, das "Corpus glossariorum Latinorum", 
Ausgaben von Briefen und philosophismen Smriften Cieeros, von Varro 
"De lingua Latina" und den sallustismen Historienfragmenten, vom "Ono
mastikon des Pollux" und "Etymologicum Gudianum", dem jetzt aum 
der Suidas sim anreiht, von dem Namlasse Epikurs und der Stoa an 
die Seite getreten. Ja einer nom groBeren Aufgabe hat sim der Verlag 
zugewandt: dem von den Akademien zu Berlin, Kopenhagen und Leipzig 
unternommenen "Corpus Medicorum Graeeorum", begleitet von seinem 
lateinismen Parallelwerk, dem "Corpus Medicorum Latinorum"; iiber 
dieses Unternehmen berimtet IIberg in einem besonderen Beitrag der 
F estsc:hrift. 

Die Zeit, wo der Bestand der antiken Literatur - von ihrer Vermeh
rung durm neue F unde und weiten Gebieten des Christlimen abge
sehen - kritism inventarisiert sein wird, smeint in Simtweite gerii<kt. 
Mag aum die reeensio durm neue Beurteilung des Handsmriftenver
haltnisses nom manmer Wandlungen fahig sein, mag ferner aum die 
emendatio ihrem Wesen nam ein ibtHQOV im guten Sinne des Wortes 
und daher die Aussimt, daB die Zukunft neue Textausgaben fordern 
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werde, begriindet sein, so geht dom die Bestandaufnahme der Ober
lieferung als solme allmahlim ihrem Ende entgegen, es sei denn daB 
neue photographisme Reproduktionsarten Oberrasmungen nimt bloB 
fur Palimpseste, sondern amh fiir smwer lesbare Handsmriften iiberhaupt 
besmeren konnten. Voraussimdim werden sim daher die namsten Phi
lologengenerationen vorzugsweise der Exegese, der spramlimen sowohl 
wie der analytismen und asthetismen, zuwenden, und der Verlag wird 
sim, wie er es stets verstanden hat, mit den Wissensmaftserfordernissen 
in Wemselwirkung zu treten, die Pflege aum dieses Zweiges angelegen 
sein lassen. In der "Sammlung wissensmaftlimer Kommentare zu grie
mismen und romismen Smriftstellern", die aus Dr.Giese<kes eigner An
regung hervorging, ist eine aussimtsvolle Bahn besmritten worden: Kaibel, 
der sie 1896 mit dem Kommentar zur sophokleismen "Elektra" inaugu
rierte, hat aum in Leitsatzen die Ziele gewiesen. Infolge der Ungunst 
der Zeiten ist dieses Unternehmen seit Sdtroders Kommentar zu den 
pindarismen "Pythien" (1922) ins Sto<ken gekornmen. Ohnehin kann es 
nimt die Aufgabe sein, die antiken Smriftwerke, und selbst nimt ein
mal die "Klassiker", in ihrer Gesamtheit so ausfiihrlim durmzukom
mentieren: die Texte wiirden sonst durm die Kommentare ersti<kt und 
das Gegenteil von dem erreimt werden, was immerdar der Anfang war 
und das Ende bleiben muB, die smopferisme Lektiire der Sdtriftsteller 
selbst. Es wird sim also in den meisten Fallen - beremtigte Ausnah
men behalten ihre Eigengeltung - nur urn eine nam bestimmten Ge
simtspunkten getroffene Auswahl handeln konnen. Die bedeutendsten 
Dimter und Prosaiker werden mit einem oder dem anderen ihrer Werke 
oder, wo diese aus groBerelPBiimerkornplexen bestehen, einem marak
teristism ausgewahlten Bume, gegebenenfalls aum einer gruppenartigen 
Auswahl mehrerer Einzelgedimte (wie etwa bei Horaz) oder (bei Pro
saikern) inhaltlim zusammenhangender Absdtnitte vertreten sein miissen. 
Beispielsweise konnte im mir denken, daB der "TIherius" oder das 
"Dreikaiserjahr" des Tacitus so kommentiert wiirde: unter den latei
nismen Text jeweilig die griemisme Parallelversion des Dio Cassius 
oder des Plutarm, dann eine die Kunst des Sdtriftstellers im GroBen 
und Einzelnen smrittweise analysierende Exegese. Daneben lieBe sim 
vielleimt die Gangbarkeit eines anderen Weges erwagen. Gustav 
Roethe, der hurnanistism feingebildete Mann, auBerte mir gegeniiber 
einmal etwa folgende Gedanken. "Die klassismen Philologen konnen 



Verlag und philologisme Wissensmaft 21 

uns germanistismen nimt zumuten, ihre groBen Kommentare durm
zuarbeiten; andrerseits haben wir Vertreter verwandter Wissensmafts
zweige ein smmerzlimes Gefuhl des Verlassenseins, wenn wir uns 
antiken Texten ohne jede Wegefuhrung gegeniibersehen; beispiels
weise kommen wir, um nur bei dem Lateinismen zu bleiben, ohne die 
Lektiire des Plautus und Terenz, des Vergil und Horaz, der Elegiker, 
des Martial und Iuvenal, aum des Tacitus und Apuleius nimt aus. Sie 
sollten einmal ein Unternehmen ins'Verk setzen, durm welmes diesem 
Notstande ein Ende bereitet wiirde: ganz knappe, aber keinerwirklimen 
Smwierigkeit aus dem Wege gehende Noten, die dem Verstandnisse 
humanistism gebildeter Leser dienen, aber jedes famlim Philologisme 
und rein SmulmaBige beiseite lassen. Etwas Derartiges konnten natiir
lim nur sol me Exegeten leisten, die wirklim auf der Hohe ihrer Wissen
smah stehen, also den Blick fur das Wesentlime und Charakteristisme 
besitzen und das Notwendige von dem Zufalligen zu smeiden wissen." 
Diese Gedanken smeinen mir einer Priifung seitens eines so weitsim
tigen Verlages wie des Teubnersmen, gerade aum unter seiner gegen
wartigen Leitung, wert zu sein. 

Es kann nimt die Aufgabe dieser Skizze sein, mit gleimer Ausfuhr
limkeit zu zeigen, wie sein jetziger Leiter mit Erfolg bemiiht gewesen 
ist, neuen Aufgaben der philologismen Wissensmaft Verstandnis, Miihe
waltung und Opferbereitsmaft entgegenzubringen; es moge geniigen, 
auf die Begriindung des "Armivs fur Papyrusforsmung", der "Byzan
tinismen Zeitsmrift" und des "Byzantinismen Armivs", des "Armivs fur 
Religionswissensmah", auf die vornehmlim an studentisme Kreise sim 
wendende "Einleitung in die Altertumswissensmaft" (ein ganz originaler 
Gedanke Dr. Gieseckes) und die Neubearbeitung des Liibkersmen "Real
lexikons" hinzuweisen. Das imposante Unternehmen der "Kultur der 
Gegenwart" konnte unter den smwierigen Verhaltnissen leider nimt zu 
Ende gefuhrt werden, aber die philologisme Wissensmah wird es Dr. Gie
secke dauernd Dank wissen, daB es ihm im Verein mit dem organisa
torism hombegabten Herausgeber des Werkes Paul Hinneberg gelang, 
Wilamowitz fur die griemisme, Leo fur die lateinisme Literatur, Wacker
nagel und Skutsm fiir die griemisme und lateinisme Sprame zu ge
winnen. Nur auf ein Unternehmen groBten Stils sei es erlaubt, etwas 
genauer einzugehen, wei! Dr. Gieseckes Name mit ihm in mehr als einer 
Hinsimt verkniiph ist, den "Thesaurus linguae Latinae". Namdem der 
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alte, von Halm und Ritsdll im Jahre 1858 aufgestellte Plan sim nimt 
hatte verwirklimen lassen, wurde er in den amtziger Jahren von WolHlin 
und Hertz wiederaufgenommen. Das "Armiv fur lateinisme Lexiko
graphie und Grammatik" bereitete ihn im Jahre 1884 vor und begleitete 
ihn lange aum wiihrend der Zeit seiner Ausfuhrung, fur die 1893 das 
Entsmeidungsjahr wurde. Aus den mir vorliegenden Protokollen ergibt 
sim, daB Dr. Giese<ke an einer Kommissionssitzung, in weImer der Ar
beitsplan und die Ausfuhrungsmoglimkeiten beraten wurden, teilnahm. 

Namst der "Bibliotheca" hat kein anderes Untemehmen den Ruhm 
der Teubnersmen Firma gleimermaBen in alle Kulturlander getragen. 
Ober den Erfolg und die Bedeutung des Werkes seien aus einer an 
das PreuBisme Abgeordnetenhaus gerimteten, von Leo kurz vor sei
nem Tode verfaBten Denksdlrift des Jahres 1913 folgende Satze mitge
teilt: "Der auBere Erfolg des Werkes war yom Ersmeinen der ersten 
Lieferung an sehr groB. Wahrend im Vertrage mit dem Verleger die 
Moglidlkeit einer Zahl von 500 Abnehmem ins Auge gefaBt ist, be
tragt jetzt die Zahl der Abonnenten uber 1700. Das gelehrte Publikum 
des In- und Auslandes erkannte durm seine unerwartet zahlreidle Be
teiligung an, daB in diesem Werk die seit Jahrhunderten geforderte und 
oft halb oder ganz vergeblim angegriffene Arbeit einer wissensmaft
limen Darstellung des lateinismen Spramsmatzes wirklim geleistet wurde, 
und daB der Thesaurus fur sein Jahrhundert, das zugrundeliegende 
Armiv fur allezeit der lateinismen Spramwissensmaft das wimtigste 
Hilfsmittel bot. Der Thesaurus wird nimt nur von Philologen bestandig 
benutzt, aum die Juristen konnen ihn fur eine spramlime Analyse des 
Corpus iuris gar nimt mehr entbehren; das Analoge gilt fur die Theo
logen: denn die in beiden Konfessionen eifrigst betriebenen patristismen 
Studien sind durm ihn auf eine neue festere und wissensmaftlimere 
Grundlage gestellt worden. Da aum lateinisme Sdlriftsteller germanismer 
Nationalitat, wie alle in den 'Scriptores antiquissimi' der 'Monumenta 
Germaniae' vereinigten Texte, hineinbezogen werden, so kommt der 
Thesaurus aum dem genaueren Verstandnisse der wimtigsten Quellen 
unserer altesten vaterlandismen Gesmimte zugute. Er ist in allen Kul
turlandem die in jeder einsmlagigen wissensmaftlimen F rage angerufene 
Autoritat. Es ist aum im Auslande uberall von neuem zum BewuBtsein 
gekommen, daB ein solmes Werk nur in Deutsmland untemommen 
werden konnte und durmgefuhrt werden kann; denn nur bei uns ist 
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die notige Zahl immer nom wamsender wissensmaftlimer Arbeiter auf 
philologismem Gebiet zu finden, die den Erfolg einer solmen Organi
sation moglim mamt." So wird man der HoH"nung Ausdruck geben diir
fen, daB ein internationales Werk wie dieses, dessen Arbeit selbst nimt 
durm die beispiellosen Personal-, Papier- und Dru«ksmwierigkeiten der 
Kriegs- und der Inflationszeit vollig ins Sto«ken geriet (mag sim aum 
die Zahl der Abonnenten seitdem betramdim verringert haben) , als 
ein Zeugnis deutsdter Geisteskraft und deutsmen Organisationsvermo
gens infolge des volkerverbindenden Charakters der lateinisdten Spradte 
in erster Reihe mit dazu berufen sein wird, die Faden eines Zusammen
hanges der europaisdten Kulturmensdtheit auf dem Gebiete der Gei
steswissensmaften wieder zu verkniipfen. 

Die Wissensdtaft ist, was Platon, ihr Smopfer, wuBte, Aristoteles, ihr 
Systematiker, verkannte, ein ewig Unfertiges. Dies ist ihr Stolz, und fur 
ihren Diener liegt das erhebendste BewuBtsein gerade darin besmlossen, 
daB das Beste, was er nam seinem Vermogen bietet, dom nur ein Stein
men zu dem Bau einer Pyramide ist, deren Gipfel sidt in den Wolken 
verbirgt. Ein solmer MovotXmv .f}EQtX1tmV ist aum der Verleger groBen 
Zusmnitts: er tragt seine Autoren und wird durdt sie getragen, 'XoLVO~ 
'EQ/LIf)~. Der Verkehr mit den Autoren ist nidtt immer leidtt, denn aum 
sie gehoren zum 'genus inritabile', und Langmut in der Korrespondenz 
ist eine T ugend, in der ein Verleger fast taglim sidt zu iiben Gelegen
heit findet; wer weill, ob Dr. Giesecke nimt an diesen oder jenen seiner 
Verlagsautoren gedamt hat, als er im Jahre 1897 in den von der Philo
logismen Gesellsmaft in Leipzig herausgegebenen "Charakteren" Theo
phrasts die Vbersetzung des "Homfahrenden" so besmloB: "In Briefen 
sdtreibt er nidtt: 'Du wiirdest mir einen Gefallen thun', sondern: '1m 
will, daB es gesmieht', und 'Idt habe zu Dir gesandt und wiinsdte es 
zu bekommen' und 'Anders hat das nidtt zu gesmehen' und 'Aber 
sdtleunigst'." T rotz soldter kleinen Unliebenswiirdigkeiten sind dodt die 
personlidten Beziehungen zu den Autoren das wahrhaft Belebende in 
dem smonen, aber wie an erfullten HoH"nungen so aum an Enttausmun
gen reimen Verlegerberufe. Dr. Giese«ke hat diesen Verkehr oft ge
sumt und gern gepflegt: auf den Philologenversammlungen hat er, aum 
darin dem Vorbilde seines Urahns getreu, selten gefehlt, und mandte 
Gesmaftsbeziehungen sind nam Vortragen auf gemeinsamen Wande
rungen oder wohl aum inter pocula angekniipft worden. An Initiative 
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fehIt es ibm nimt: ein ideenreimer und smopferismer Verleger weist 
manmem Autor ein Ziel, das dieser sonst entweder nie gesumt oder 
nur auf einem Umwege erreimt hatte; der Verleger hat fur den Pendel
smlag des sim aus vielen Radmen zusamrnensetzenden Uhrwerkes des 
Wissensmaftsbetriebes oft ein feineres Gehor als der Autor, der rneist 
nur seine eigene Kette aufzieht, ohne zu begreifen, daB ein so kornpli
zierter Memanisrnus nur in Gang gehalten werden kann, wenn jedes 
Glied dem Zusamrnenhange des Ganzen dient. Diese planvolle Gesetz
maBigkeit im GroBen mit der Auspragung freier, smopferismer Indivi
dualitat in Einklang zu bringen und daher neben Vbemahme des Her
kornmlimen, Notwendigen und Simeren gelegentlim aum einen Sprung 
ins Dunkle und der Beremnung Unzuganglime zu wagen, ist viel
leimt die verantwortungsvolJste Aufgabe, deren Losung die Vereini
gung von Samverstandnis und Mensmenkenntnis, Untemehmungslust 
und Wagemut erfordert. In edlem Wettbewerb mit anderen, aum ibrer
seits hohe Ziele verfolgenden Verlagsfirmen hat die T eubnersme zurn 
Segen der Wissensmaft an der Losung jener Aufgabe redlim und un
ermiidlim gearbeitet. Das Wort, das Fr. Ritschl im Jahre 1855 an den 
Begriinder der Firma smrieb, ihre Verlagstatigkeit habe sim mit Adler
sdiwingen im philologismen Fame emporgehoben, wird jedem Inhaber 
der Firma zum Anspom dienen. Momte Dr. Giesecke sim aum in den 
smweren Zeiten der Gegenwart seine SmafIensfreude, seinen Idealismus, 
seinen kiinstlerisdien Sinn - dieser ist immerdar sein bester Troster ge
wesen - erhalten: dann wird er audi weiterhin sein ein Wahrer der 
alten gloria seines Hauses, ein Mehrer der neuen. Verleger wie Sie, 
lieber Herr Giesecke, und Ihresgleimen, wird grade unsere Wissensdiaft 
bitter notig braudien; denn ihrem weiteren Bliihen, wenn nidit gar ihrem 
Bestande droht Gefahr, 

nisi vos pauci retineatis gloriam antiquam Atticam. 
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Es war in sdtonen Friedenstagen, auf der ersten Generalversammlung 
der weiland Internationalen Assoziation der Akademien in Paris im 
April 1901, und zwar bei einer Besidttigung des dem Institut de France 
gehorigen Sdtlosses Chantilly, als die Delegierten von Berlin und von 
Kopenhagen, Hermann Diels und Johan Ludvig Heiberg, zuerst den 
Plan eines "Corpus medicorum antiquorum" bespradten, der unerlaB
lidten Grundlage fur die Erforsdtung der antiken Natur- und Heil
wissensdtaft. Ihre Bemfihungen ffihrten zunadtst dahin, daB nadt funf
jaruiger Arbeit, an der gegen dreiBig Gelehrte versdtiedener Nationalitat 
beteiligt waren, die Aufuahme des gesamten handsdtriftlidten Materials 
aller in Frage kommenden Bibliotheken vorlag. Daraus wurde durdt 
Diels der groBe Katalog der griedtisdten Arztehandsdtriften heraus
gegeben: er zahlt ffir jede Sdtrift von Hippokrates bis Paulos von Aigina 
(7. Jahrh. n. Chr.) die griedtisdten Handsdtriften auf sowie die Codices 
der Obersetzungen ins Lateinisdte, Syrisdte, Arahisdte und Hebraisdte. 

Bevor der vollstandige Entwurf des interakademisdten Mediziner
korpus der Internationalen Assoziation unterbreitet wurde, galt es einen 
Verlag zu finden, dem das weitaussdtauende Unternehmen anvertraut 
werden konnte. Diels, die Seele des Ganzen, bradtte die Firma B.G. Teubner 
in Vorsdtlag, und deren Mitinhaber Dr. Giesecke hatte am S. November 
1906 in Berlin die erste, entsdteidende Bespredtung mit dem groBen 
Gelehrten fiber die widttige Angelegenheit. Nadtdem dann zu Pfingsten 
des folgenden Jahres die Assoziation auf ihrer dritten Generalversamm
lung in Wien das Corpus formell unter ihre Obhut genommen hatte, 
sdtlossen die drei Akademien von Berlin, Kopenhagen und Leipzig im 
Herbst 1907 den Verlagsvertrag tiber die griedtisdte Abteilung mit der 
Firma ab, den diese am 27. September unterzeidtnete. Sie erklarte sidt 
unter den damaligen Verhaltnissen bereit, die gesamten Herstellungs
kosten ohne ZusdtuB zu tragen, was sidt natfirlidt spater infolge des 
Weltkrieges und seiner Nadtwehen als undurdtfiihrbar erweisen muBte. 
Ohne die gesteigerte finanzielle Beihilfe offizieller Korpersdtaften und 
audt von privater Seite war es nidtt moglidt, das glfi<klidt begonnene 
Werk fortzusetzen; dieses ware aber dennodt sdtwer bedroht geblieben, 
hatie der Verlag nidtt audt weiterhin durdt Obernahme eines betradtt-
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limen Teiles der ungeheuer gestiegenen Drud&osten der aufs wiirdigste 
ausgestatteten Bande seiner alten Tradition die T reue gewahrt. Her
mann Diels hat hei der Hundertjahrfeier def Firma am 3. Marz 1911 von 
der Symhiose originaler und praktismer Wissensmaft gespromen, worauf 
das Haus Teuhner wie unsere ganze Kultur heruhe; sein aum im Hin
hli<k auf das "Corpus medicorum" geauBerter eindringlimer W unsm 
ist nimt unerfiillt gehliehen, und er wiirde dem von mm homgesmatzten 
Juhilar heute gewiB seine hesondere Genugtuung und F reude dariiher 
ausspremen, ware er nimt der Wissensmaft zu hiih entrissen worden. 

* 
In meinem Besitz hefindet sim als Gesmenk des Verfassers eine der 

alljahrlim zum Gedamtnis an den heriihmten englismen Arzt William 
Harvey, den Entde<ker des BIutkreislaufes, im Londoner Royal College 
of Physicians gehaltenen Harvey-Reden. Der Redner, Joseph Frank 
Payne, spram tiber Harvey und Galenos und stellte ais Motto das 
Goethesme Wort an die Spitze: 

"LaBt fahren hin das allzu FIUmtige I 
Ihr sumt bei ihm vergebens Rat! 
In dem Vergangnen lebt das Tiimtige, 
Verewigt 8im in smoner Tat." 

Dieses Bekenntnis eines modernen Mediziners, der sim zugleim als 
guter Kenner der langen Gesmimte seiner Wissensmaft hewahrt hat, 
diirfte manmen in Verwunderung setzen, der von den hedeutenden 
F ortsmritten der Heilkunde in neuerer und neuester Zeit tiherzeugt ist. 
Amn jener Spremer des Royal College damte natiirlim nimt daran, 
diese Fortsmritte zu hestreiten: seine Ahsimt war, die Errungensmaften 
friiherer Perioden zu hetonen. "Unsere ganze Wissensmaft", sagt Payne, 
"ist nur das Endergehnis aller Bemiihungen der Vergangenheit, in die 
Geheimnisse der Natur einzudringen", "ihre Irrttimer sind unvollkommene 
Wahrheiten, denn - in der Naturwissensmaft wenigstens - ist die Wahr
heit von heute der Irrtum von morgen". 

Als "unvollkommene 'Vahrheiten" miissen im vorliegenden Fall die 
Ansimten der antiken Anatomen und Physiologen iiher den Blutlauf 
und die funktionen des Herzens angesehen werden; aber smon der 
groBe Erasistratos im 3. vormristlimen Jahrhundert war nahe daran ge-
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wesen, den Kreislauf des BIutes ridttig zu erkennen, und es ist kein 
Zweifel, daB Harvey durch das Studium des von ihm widerlegten Galenos 
nehen jahrelangen eignen Beohachtungen zu seinem genialen Nachweis 
gekommen ist. Das war die "schone Tat" nach Paynes Auffassung von 
Goethes Versen, durch "tiichtige" Arheit vieler alterer Generationen 
vorhereitet und ermoglidtt, die Dauerndes fiir die Zukunft hinstellte. 

"In dem Vergangnen leht das Tiidttige, verewigt sidt in schoner Tat" -
Goethe fiihrt fort: "Dnd so gewinnt sich das Lehendige durch Folg' auf 
Folge neue Kraft." Es scheint auffallig, daB der Harvey-Redner eine 
solche anatomisch-physiologische Anschauung des Altertums als lehendig 
ansieht, die gerade dunn seinen heriihmten Landsmann endgiiltig er
ledigt ist. 

Der Widerspruch ist nur sdteinhar. Er lost sich sofort, sohald wir 
uns iiher die Einzelheohachtungen und speziellen Theorien der medi
zinischen Fachwissenschaft erhehen und uns iiher das wichtigste Grund
prinzip antiker und moderner F orschung auf diesem Gehiete verstan
digen, das uns sdton seit den Anfangen der griedlischen Heilwissen
schaft entgegentritt, von Galenos im 2. nachchrisdichen Jahrhundert, der 
einen AhsdtluB hedeutet, nachdriiddich hervorgehohen wird und seit 
der Renaissance, unverfalscht und triehkraftig wiederaufleudttend, die 
weitere Entwiddung his auf den heutigen Tag hestimmt hat. Dieses im 
Wandel der Zeiten seine "lehendige Kraft" "durch Folg' auf FoIge" 
immer aufs neue hewahrende Prinzip ist ein doppeltes: die Griechen 
hahen es 7tEiQ" und l6ro~ oder lOrHj'(16~, die Lateiner experientia und 
ratio genannt, Erfahrung und theoretisdte Erwagung. Wo man dieses 
Paar einseitig zu trennen suchte, offenharten sich gar hald Stillstand 
und Rii<kschritt, und wo gar der Autoritatsglauhe iiherwog, wie durch 
weite Stre<ken des Mittelalters, muBte natiirlich Stagnation herrsdten. 

Als Theophrast von Hohenheim im 16. Jahrhundert, als ferner zwei 
Menschenalter nach ibm F rands Bacon sich die F orsdtungsmethode der 
experientia und ratio zur Ridttschnur setzte, hatte jedoch hereits die 
Wiedererwe<kung der klassischen Altertumsmedizin stattgefunden. Oher 
den positiven Nutzen jener damaligen engen Verhindung von Philologie 
und Medizin filr die F ortschritte der Natur- und Heilwissensdtaft sind 
sehr ahweichende Meinungen geauBert worden. "Der Humanismus hat 
die Entwiddung urn ein Jahrhundert verzogert", sagt neuerdings ein 
hervorragender F orsdter CH. E. Sigerist); "denn was er hrachte, war ein 
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emeuter SdlUb antiker Wissensmaft in etwas reinerer Form, aber nimts 
grundsatzlim Neues." Dnd derselbe fuhrt an einer anderen Stelle aus: 
"Was konnte es niitzen, wenn jetzt aum Aretaios, Rufus, Alexander, 
Paulos, das "Corpus hippocraticum" in reiner Form bekannt wurden, 
wenn das Bum von Celsus aus der Vergangenheit trat?" ... "Was 
niitzte es, daB man allmahlim zwisc:hen Griemen und Arabem unter
smeiden lemte, daB man sim gefuhlsmaBig zu den verwandteren Grie
c:hen bekannte? Beide waren fremde Kulturvolker, die wohl Tatsac:hen 
iiberliefem konnten, nimt aber den Geist, den man benotigte." Dnd 
weiter: "Der groBte Gewinn, weImer der Medizin aus dem Humanis
mus erwuc:hs, lag darin, daB die Literatur eine neue Sprame bekam. 
An den groBen lateinisc:hen Autoren gesmult, iibersetzten die Huma
nisten die medizinisc:hen Werke in k1assisme, bisweilen elegante Prosa." 
•.. "W as der Humanismus bramte, war das Alte in neuem Gewand, 
nic:ht mehr." 

Ic:h habe smon friiher einer andem Ansc:hauung wiederholten Aus
dru<k gegeben und muB daran festhalten. DaB der F ortsmritt damals 
nur im F ormellen, A.uBerlic:hen bestanden habe, vermag ic:h keineswegs 
zuzugeben, ohne freilim an dieser Stelle naher darauf eingehen zu 
konnen. Ec:hter Hippokratismus fuhrt zu selbstandiger, unermiidlic:her 
Beobamtung und zu eignem Denken. Das zeigt sim nom bei Galenos. 
In seiner Systematik hatte der Pergamener zwar jener vielberufenen, 
dem Hippokrates mit Dnrec:ht zugesdtriebenen Viersaftetheorie, der 
dann die vier Temperamente entspremen, Raum gegeben, aber man 
beamte, wie Galenos immer wieder die 3tEiQlX, Erfahrung neben dem 
Logos als wimtigste Erkenntnisquelle hinstellt. Dnd ware uns Modemen 
ein Gang durm seinen Prapariersaal in Rom vergonnt, wo er Sektionen 
von Tierkorpem, aum Vivisektionen vomahm, hatten wir Einsic:ht in 
seine Sektionsprotokolle, die er als Grundlage fur seine groBen anato
mismen und anatomisc:h-physiologisc:hen Werke aufzeimnen lieB, oder 
nahmen gar teil an seinen Lehrgangen und Demonstrationen fur seine 
Smiiler oder fur ein medizinism lebhaft interessiertes romisc:hes Laien
publikum, so wiirden wir staunen nic:ht nur iiber den Reic:htum an Tat
sac:hen, der damals als Erbe von sec:hs Jahrhunderten vorlag, sondem 
auc:h iiber die nie ruhende Leidensc:haft, womit es der ellrig forsc:hende 
Anatom zu vermehren und es auc:h in seiner Therapie nutzbar zu mamen 
strebte. 
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MuBte nimt die Wiedererwedmng der alten Meister in der Renaissance 
zu emster PrUfung des Oberlieferten fuhren und zugleim zum Weiter
arbeiten, wie es dem Geiste jener entsmeidenden Zeitwende entspram? 
Guido Guidi, der Leiharzt Franz I. von Frankreim, ubersetzt zu prak
tismen Zwe<ken die bertihmteste Sammlung altgriedlismer Chirurgie, den 
Codex Laurentianus des Niketas, ins Lateinisme auf ausdrti<klimen 
Befehl des Konigs, und Franceso Primaticcio, sein Bologneser Hof
maler, fertigt Hunderte von ausgezeimneten lllustrationen zu des Apol
lonios von Kition mirurgismemHippokrateskommentar und der Verband
lehre des Soranos, indem er die verblaBten Vorlagen der kostharen 
Florentiner Handsdnift, die auf das Altertum zurti<kgehen, erganzt und 
berimtigt sowie unter fammannismem Beirat zahlreime neue hinzufiigt. 

Wir tihergehen die weitere Entwi<klung bis ins 19. Jahrhundert. 
Emile Littres zehnhiindige Hippokratesausgabe mit franzosismer Ober
setzung, das Werk fast eines Mensmenalters (1839-1861), ist die erste 
modeme Leistung groBen Stiles auf dem vemamlassigten Felde. Nom 
bis heute ist sie langst nimt in ihrem vollen Umfang ersetzt, und immer 
wird das Werk ein bedeutsamer Markstein in der Erforsmung antiker 
Heilkunde bleihen. 

Inzwismen hatte Charles Daremherg die europaismen Bihliotheken 
mehrere Jahre hindurm bereist, urn das Werk seines Lehrers Littre fort
zusetzen. In Verbindung mit anderen Medizinem versmiedener Natio
nalitat beabsimtigte er, die griemismen und lateinismen Arzte, einsmlieB
lim der Autoren Uber antike Tierheilkunde, in kritismer Bearbeitung 
vollstandig herauszugeben. Sieben Bande dieser "Collection des mede
cins grecs et latins" sind von 1851-1879 unter den Auspizien des fran
zosismen Unterrimtsministeriums ersmienen. Sie umfassen aber nur 
einen verhiiltnismaBig kleinen Teil des ursprUnglim Beabsimtigten, denn 
bald nam Darembergs Tode gab man das hingebungsvoll von ibm ge
forderte Untemehmen auf, weil die geeigneten Mitarbeiter fehlten. Es 
bedurfte langerer F rist, ehe sim die Altertumswissensmaft ihre Ziele aum 
nam der medizinhistorismen Rimtung ste<ken konnte. Erst seitdem sie 
die gesamte griemism-romisme Kultur in ihrem Wesen und allen AuBe
rungen ihres Lebens zu umfassen sumt, ist ihr aum die medizinhisto
risme Aufgabe zum BewuBtsein gekommen. So hat aum im vergangenen 
Herbst Wilamowitz in seiner ergreifendenAhsmiedsrede auf der Gottinger 
Philologenversammlung Uber die Gesmimte der griemismen Sprame als 
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dringende Aufgahe der namsten Zukunft gerade die Erforsmung der 
wissensmaftlimen Sdn-iftsprame der Arzte um Hippokrates unserer 
jtingeren Philologengeneration ans Herz gelegt. Nun werden zwar die 
Texte der antiken .Arzte nimt aIlein darum kritism hergestellt, um Ma
terial fur grammatisme, stilistisme oder spramgesmimtlime Unter
sumungen zu hieten. Ahgesehen von ihren mannigfaltigen Darstellungs
mitteln lenkt diese F amliteratur andauemd den Bli<k auf die auBeren 
Daseinshedingungen ihrer Zeit, auf die religiosen und sittlimen Zu
stande, auf die philosophismen Ansmauungen, kurz: sie vermittelt uns 
kulturgesmimtlime Kunde tiher Lehen und Betatigung der alten Volker 
in reimer Ftille. 

Was in jtingster Vergangenheit, d. h. in den letzten 20 Jahren, fur 
die antiken Arzte geleistet worden ist und was in namster Zukunft 
weiterhin fur sie geleistet werden moB, ist die Durdtfiihrung des Ge
dankens jener franzosismen "Collection des medecins grecs et latins" 
auf vollkommenerer Grundlage und in anderer Form als "Corpus medi
corum antiquorum". Auf 32 Bande war das griemisme Corpus ver
ansmlagt, man remnete auf der Wiener Tagung im J. 1907 mit einem 
AhsdtluB nam 16-20 Jahren. Mit dem Weltkrieg und seinen smweren 
Folgen hatte man aher nimt geremnet. Nattirlim fiel ihm die Intematio
nale Assoziation zum Opfer, glti<klimerweise hielten die drei enger 
verhundenen Mitglieder zusammen, so daB die Arheit fur das Corpus, 
wenn aum langsam, weitergehen konnte. Jetzt, nam 20 Jahren, ist es 
zwar langst nimt vollendet, aher 12 Bande, ein gutes Drittel des Ganzen, 
liegen zur Zeit fertig vor, dank der Tatigkeit von 14Mitarheitem (Berg
strafier, Diels, Hartlim, Heeg, Heiberg, Helmreim, Hude, Ilherg, Kalh
fleism, Kom, Mewaldt, Raeder, Wellmann, Westenherger). Naheres 
tiher den Inhalt dieser Bande zu herimten, ist hier nimt moglim; im 
erwahne nur, daB im Corpus, so unglauhlim es klingt, z. B. fast aile 
Sdn-iften des Galenos zum ersten Male in zuverlassiger T extgestalt er
smeinen, da erst jetzt die hyzantinismen Handsmrllten und alle son
stigen Hilfsmittel systematism herangezogen werden. Es ist das ein 
ungeheurer F ortsmritt im Vergleim zu den Renaissancedru<ken aus 
Venedig und Basel. 

Gleimzeitig mit dem griemismen Corpus hegann man die V orarheiten 
fUr ein "Corpus medicorum Latinorum" mit Feststellung der in den 
europaismen Bibliotheken vorhandenen Handsdn-iften und dem Ent-
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wurf eines Planes iiber die Reihe der zu smaffenden Ausgaben. Dieser 
weniger umfanglime T eil des Unternehmens wurde in die Hande der 
Leipziger Pusmmannstiftung und gleimfalls des T eubnersmen Verlags 
gelegt. Sein wertvollstes Stii<k, die aus der groBen Enzyklopadie des 
Cornelius Celsus erhaltenen amt Biimer "De medicina", sind bekannt
lim unter Kaiser Tiberius, zwar von einem Nimtarzte, aber mit fast 
vollem Samverstandnis auf Grund vorziiglimer Quellen und dazu mit 
meisterhafter Beherrsmung der lateinismen Sprame gesmrieben, die in 
der smanen absmlieBenden Ausgabe des Corpus von Friedrim Marx 
erst remt zur Geltung gekommen ist. Wir haben bei Celsus gewisser
maBen eine groBe Vbersimt der antiken Medizin bis auf seine Zeit, 
besonders aum deshalb fur uns unsmatzbar, weil zwismen ihm und der 
klassismen Bliite der Smulen von Kos und Knidos aus dem 5. und 
4. Jahrhundert v. Chr. eine smmerzlime Lii<ke von etwa drei Jahrhun
derten klafft: die Originalwerke der groBen alexandrinismen "profes
sores" sind verloren. Vbrigens ist Celsus der alteste Smriftsteller, bei 
dem das Wort "Professor" vorkommt. 

Es ist auffallig, daB des Celsus fur die Aligemeinheit bestimmtes Werk 
bald fast vallig versmwindet und erst gegen Ende des Mittelalters wie
der auftaumt. Die im "Corpus medicorum Latinorum" auBer ihm be
reits ersmienenen oder auf der Registrande zur Bearbeitung stehenden 
Autoren haben dagegen zumeist bedeutende Wirkung auf die mittel
alterlime Heilkunde ausgeiibt. W ir denken an die Ausziige und Sammel
werke, wodurm seit der ausgehenden Kaiserzeit die antike Wissensmaft 
in verkiirzter, mannigfam entstellter Form dem Mittelalter iiberliefert 
worden ist - um die bereits neu edierten Bande zu nennen, seien er
wahnt des Q. Serenus Arzneibum in Hexametern (Vollmer), des Gal
liers Marcellus Empiricus umfangreime Rezeptsammlung (Niedermann) 
oder der bildgesmmii<kte Band aus dem friihen Mittelalter iiber Heil
mittel aus dem Pflanzen- und Tierreime, der von Howald und Sigerist 
bearbeitet worden ist. Am meisten haben wohl im Mittelalter neben 
den Byzantinern, denen ihre griemisme Muttersprame zustatten kam, 
die Araber fur die Erhaltung griemismer Geistesarbeit auf diesem Ge
biete beigetragen, soweit sie von ihnen aufgenommen werden konnte. 
Das griemisme Arztekorpus muB deshalb fur gewisse verlorene oder 
besonders smIemt im Originaltext erhaltene Partien aum die arabismen 
Vb ersetzungen heranziehen, so fur Galens anatomismes Hauptwerk. 

3 
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Gerade in dieser "Praparierlehre" sehen wir den Forscher unennudlim 
mit selbstandiger Arbeit besmaftigt und exakt an lebenden und toten 
Tierkorpem experimentierend zu immer vollkommeneren Resultaten 
gelangen unter steter Bezugnahme auf den Mensmen, dessen eigen
tiimlimer Bau freilim von ihm nur mangelhaft verglimen werden konnte. 
Ein Beispiel aus dem nur arabism erhaltenen Teile: Galen sprimt vom 
Nervus laryngeus recurrens: "Und als im nun bestimmt erkannte, daB 
im gefunden, was im beabsimtigte, hatte im alsbald eine gewaltige 
F reude. Danam wiederholte im diesen Handgriff viele Male, versehe 
es aum ab und zu dabei, da das Heraussumen und Auffinden smwierig 
ist. So mU£t du gleidtfalls, wenn du aum dein Ziel ein-, zwei-, dreimal 
verfehlst, nimt verzagen, sondem hoff en, daB du endlim das Remte 
trefIen wirst." Gerade bei seiner "Praparierlehre" hat der Verfasser 
auBerste Geduld bewahrt; ein-, zwei-, dreimal hat er sie neu smreiben 
mussen, da die fruheren Niedersmriften durm Feuer bald ganz, bald 
teilweise zugrunde gegangen waren. So ist das Werk denn aum immer 
vollkommener geworden, und wir konnen Genugtuung daruber emp
finden, daB der vierte, erst im spateren Mittelalter eingetretene Verlust 
der zweiten Halfte durm die Vbersetzung des Arabers einigennaBen 
ersetzt worden ist. 

"Was wollt ihr von den Meistem mehr?" ruft Hans Sams -

"Veramtet mir die Meister nimt 
Und ehrt mir ihre Kunst. 
Was ihnen hom zum Lobe sprhht, 
Fiel reidJ.lim eum zur Gunst." 

1m bin uberzeugt, daB Oswald Spenglers Morphologie der Weltgesmimte, 
wonam jede einzelne Kultur als in sim abgesdtlossenes Phanomen wamse, 
bluhe und absterbe, ohne daB ein lebendiger Zusammenhang mit friiheren 
Perioden moglim sei, aum durm das Sondergebiet der Medizingesdtimte 
nur in besmranktem MaBe bestatigt wird. GewiB, das BewuBtsein des 
Zusammenhangs war zeitweise zuriidigetreten und die produktive Kraft 
Jahrhunderte hindurm gesunken oder gesmwunden, aber wie sie dennom 
wiederum erstarkte und damit die Erinnerung an langst Erreimtes zu
riidikehrte, darf nimt verkannt werden. Man hat freilim geradezu von 
einem Brum mit der Antike im Zeitalter der Renaissance und von dem 
Aufkommen einer ganz neuen Denkfonn gespromen. Seitdem habe sim 
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imAhendlande der "anatomismeGedanke" durmgesetzt, daB alle Krank
heiten auf anatomismen Organ- und F unktionsveranderungen beruhen. 
Die Griemenmedizin sei dagegen "anatomielos" gewesen, d. h. der an
tike Arzt habe Anatomie lediglim als Naturforsmer und Philosoph he
trieben, sim aher dadurm in seinem medizinismen Denken nimt beein
flussen lassen. Diese Auffassung konstatiert einen zu weit gehenden 
Gegensatz. Ohne Zweifel ist ein solmer vorhanden - wo bliebe sonst der 
Fortsmritt? -, aher smon Galen sagt: "Es giht keine Funktionsstorung 
ohne organisme Lasion" und ist den anatomismen Krankheitsursamen 
grUndlim namgegangen, urn sie hei seiner Diagnose und Therapie zu 
zu verwerten; man lese nur z. B. seine groBe Pathologie in sems BUmern 
"Ober die kranken Korperstellen". Halt er dom aum aile F amgenossen 
fur "verrU<kt", die ohne anatomisme Kenntnisse den Hippokrates inter
pretieren wollen. Die Bezeimnung "anatomielos" fUr die griemisme 
Medizin momte im nur cum grana salis verstanden wissen; sonst 
smeint mir der Ausdru<k irrefuhrend, zum mindesten miBverstandlim 
zu sein. 

Perscrutamini naturas rerum' mahnte Paracelsus - er hatte es von 
Hippokrates gelernt und verwarf nun die mittelalterlime Bumgelehrsam
keit. Gleimzeitig befolgte Vesalius die immer erneuten Mahnungen bei 
Galen, nur der Autopsie Glauben zu smenken und konnte nun weit 
tiber ihn hinaussmreiten. "Nom jeder Student der Anatomie von heute", 
sagt deshalb jener englisme Kenner, "mUBte dafiir dankbar sein, daB 
man im 15. Jahrhundert begann, griemisme Manuskripte zu lesen", und 
in demselben Sinne hat erst kUrzlim der Berliner Chirurg August Bier 
gerufen: "Zurii<k zu Hippokratesl" 

Die Erforsmung der antiken Heilkunde steht gegenwartig unter giin
stigen Aspekten. Dieselbe Ansmauung, die den Mitarheitern am "Cor
pus medicorum" den Mut gegeben hat, ihre Aufgahe in AngrifI zu 
nehmen, findet sim aum in der Literatur der F ammediziner oft ausge
spromen, daB ihre Wissensmaft von der jeweiligen Zeitkultur leben
diges Zeugnis ahlegt. Die allgemeine Medizingesmimte ist somit als 
Kulturgesmimte anerkannt, und als solme muB sie, in steter BerUhrung 
mit verwandten F orsmungszweigen, ihren weiteren, selbstandigen Ent
wi<kIungsgang nehmen. Manmes weist darauf hin, daB diese KonsteIla
tion nimt versaumt wird, sondern eine frumthringende Synthese aum 
auf diesem Felde im Werden ist. 1m lasse die heilde F rage beiseite, die 

s· 
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einmal einigen Staub aufgewirbelt hat - ob es namlim leimter fur den 
Philologen sei, sim die erforderlimen medizinismen F amkenntnisse 
hinzuzuerwerben, als fur den modernen Mediziner, sim mit dem Rust
zeug der philologism - historismen Wissensmaft vertraut zu mamen. 
Eine beiderseitige Arbeitsgemeinsmaft smeint mir auf jeden Fall 
unentbehrlim. Anfange dafur sind gemamt. Wir Philologen haben 
uns in fruheren Jahrzehnten haufig daruber beklagen mussen, daB 
von gesmimtlim interessierten Medizinern Aufsatze und sogar ganze 
Bumer tiber die Heilkunde des Altertums veroffentlimt wurden, 
die wir nur dilettantism nennen konnten. Es fehlte darin mitunter 
nimt nur die einfamste Spramkenntnis, aum eine Vorstellung von 
den Elementarregeln historismer Quellenforsmung war zu vermissen. 
Das ist jetzt besser geworden. Die T exte ais etwas Gegebenes hinzu
nehmen, ebenso betitelt wie in den Handsmriften, und ihren Inhalt ein
heitlim zu benutzen, geht gemeiniglim nimt an, wie man eingesehen 
hat; denn oft sind vorher smwierige Verfasserfragen zu losen und spa
tere Umarbeitungen, wie sie praktisme Verwendung mit sim bramte, 
abzugrenzen. 1m smweige von den problembelasteten Hippocratica und 
erwahne nur die Gynakologie des Soranos. Das stark verderbte Werk 
wurde nam seiner Entdedmng vor hundert Jahren zuerst meist ais 
Original verwertet, bis sim durm smarferes Zusehen und den Vergleim 
mit einer lateinismen Bearbeitung aus dem Mittelalter allmahlim heraus
stellte, daB eine Kompilation vorliegt, eine Verquidmng des emten 
Soran mit spateren Autoren, die aum F remdartiges darbieten, das dem 
hervorragenden Meister aus trajanismer Zeit nimt zugeremnet werden 
darf. Es bedurfte strenger Analyse, urn seine medizinisme wie seine 
smriftstellerisme Bedeutung zu erkennen und damit dieses wimtigste 
gynakologisme Denkmal aus dem Altertum ins remte Licht zu stellen. 

"Das ist gewiB verdienstlim," rufen die Junger des Asklepios; "was 
helfen uns aber selbst die besten griemismen Ausgaben?" Sie mahnen 
damit an einen smmerzlimen Mangel; der brauffibaren Obersetzungen 
haben wir in Deuts<hland nom remt wenige. Ais das "Corpus medi
corum" begrundet wurde, glaubte man wegen seines internationalen 
Charakters deutsme Obersetzungen nimt ins Auge fassen zu durfen. 
Und dennom mUssen sie mit der Zeit gesmaffen werden, soli die bisher 
aufgewendete harte Arbeit nimt zum groBen T eil ungenutzt bleiben. 
Man denke sim aum das nimt etwa leicht. Stil und Terminologie ist 
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in den vielen Jahrhunderten sehr versmieden gewesen; das ging so 
weit, daB smon in der hellenistismen Zeit die Biimer der alteren ioni
smen Medizin nicht mehr ganz verstandlim und Kommentare oder 
Glossarien notig waren. Ein damaliger Grammatiker sagt ausdriiddim, 
Hippokrates leide unter dem laienhaften Vorurteil, sim mit Ahsimt einer 
dunkeln Smreihweise bedient zu haben; diese lasse sim aber mit Hilfe 
des alteren Spramgutes remt wohl erklaren, und dazu wolle er bei
tragen. Wie soIl man nun heute verfahren? Der von einem der Ietzten 
Hippokratesiibersetzer befolgten Tendenz, die stilistism total versmie
denen Hippocratica einfam "in die Sprame der gegenwiirtigen medizi
nismen Wissensmaft" zu iibertragen, kann man nimt beipflimten; es 
geht zu vieles dabei verloren. Wie soIl es moglim sein zu zeigen, daB 
jene friihen Vertreter griemismer Kunstprosa nom mit dem Ausdru<k 
ringen, neue Worte und Wendungen pragen, wie sie bald an Herodots 
anmutige Naivetat erinnem, bald mit Heraklits gekiinstelter Ratsel
haftigkeit oder mit dem raffinierten Smwulste der Sophisten wetteifem, 
wenn iiber das alles der Firnis modemer F amausdrii<ke gestrimen, 
wenn absimtlim der Jargon unsrer Kliniken namgeahmt wird? Den 
emten Eindru<k rein wiederzugeben, vermag ja freilim in vielen Fallen 
keine Vbertragung; wenigstens inhaldim ist ibm wohl Littre am nadtsten 
gekommen, weil er zugleim Arzt und Spramkundiger war. Wer beides 
in sim vereinigt, mag es ibm auf Deutsm namzutun versumen, mei
stens aber wird nur eine Gemeinsmaftsarbeit Erfolg haben. 

* 
Es ist wiederholt gesagt worden, erst nam Herstellung der Original

texte werde es moglim sein, eine Gesmimte der antiken Heilkunde im 
wahren Sinne zu smreiben. Diese grundlegende Arbeit ist in vollem 
Gang. DaB sie nimt der beriimtigten "Wissensmaft des Nimtwissens
werten" dient, sollte Einsimtsvollen klar sein, wie es Jahrhunderte lang 
selbstverstandlim war. Sigerist hat in seiner Ziirimer Antrittsvorlesung 
(1921) ausgefiihrt, daB die Beherrsmung der antiken Medizin die Grund
bedingung zu jeder medizinhistorismen Betramtung sei; der Smwerpunkt 
dieser F orsmung werde aum weiterhin im klassismen Altertum liegen. 
Derselbe smilderte kiirzlim das BewuBtsein der gegenwartigen Medi
ziner von einer bevorstehenden Krisis ihrer Wissensmaft. Aus ihr er
klare sim das von der praktismen Medizin aus in den letzten Jahren 
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immer lebhafter geauBerte Bediirfnis nam gesmimtlimer Einsimt. Er 
smloB mit den Worten: "Wenn wir heute Gesmimte der Medizin trei
ben, so tun wir es nimt nur, urn die Geistesgesmimte zu mehren, nimt 
nur, urn die Allgemeinbildung des Mediziners zu heben. Wir tun es 
vor aHem, urn durm historisme Betramtung die Heilkunst zu fordem, 
urn aum auf diesem Wege unseren leidenden Mitmensmen zu helfen." 
Arbeit der Philologen fiir die antike Heilkunde vermag nun freilim 
nimt unmittelbar der leidenden Mensmheit Hilfe zu leisten, sie sind 
aum hier Interpreten und Vermittler. Aber sie gedenken an ein Wort 
Hermann Useners: "Ein remter Philologe moB ein Ritter ohne Furmt 
sein; er dad keiner Frage ausweimen" und sind stolz auf ihre Wissen
smaft, 

"Die IIU dem Bau der Ewigkeiten 
Zwar Sandkorn nur auf Sandkorn reimt, 
Dom von der groBen Smuld der Zeiten 
Minuten, Tage, Jahre streimt." 
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I. DIE AL TERE ZEIT 

VON GERHARD MICHAELIS 

Wenn man den OfIenherzigkeiten zahlrei<ner Sduiftsteller und Kiinst
ler in ihren Lehenserinnerungen glauhen darf, so hleiht das VerhaItnis 
zwismen Autor und Verleger nimt immer ungetriiht. Der Grund ist 
klar. Er liegt in dem Widerstreit der Interessen, die sim zuweilen smwer 
vereinigen lassen, und an der mensmlimen Selhstsumt. Aber es gmt 
aum sehr wohltuende Ausnahmen: zu diesen gehort Dr. Giese<ke. 
Das muB im nam einer liber ein VierteI;ahrhundert dauernden, nie 
unterhromenen und oft sehr regen Verhindung heute ausspremen. Und 
er muB es sim smon, wenn aum Minerva invita, gefallen lassen, heim 
Eintritt in das letzte Lehensdrittel ein Wort der Anerkennung zu horen, 
die er verdient. Diese griindet sich nimt zum wenigsten auf die liehens
wiirdige, wahrhaft humane Art, die den Verkehr mit seinen Mitarheitern 
hestimmt. Sein Heim in Leipzig und sein Sommersitz in Friedriduoda 
hahen zahlreime seiner Autoren gasdim heherhergt und nehen den ge
smaftlimen aum rein mensmlime Beziehungen ankniipfen lassen. 

Bewundernswert ist an ihm, wie er die alte Tradition seines Hauses 
fortsetzt, daB es ihm hei aller kiihlen Einsmatzung des materiellen Er
folges um eine von idealen Gesimtspunkten getragene Auffassung der 
Dinge geht. GewiB freut er sim, wenn die Smulhiimer seines Verlages 
an zahlreimen Anstalten zur Einfiihrung gelangen, aher nom groBer 
ist seine Genugtuung, wenn es vereinten Bemiihungen gelingt, Veraltetes 
und Vherlehtes durm Neues und gut Modernes zu ersetzen. Und so 
hat er hei aller Zurii<khaltung, mit der er den neuen preuBismen Lehr
planen und Rimdinien gegeniihertrat, diese dom im ganzen sehr freudig 
hegriiBt, weil sie nam seiner Auffassung Limt und Luft in den Smul
hetrieh hramten. Zwar, wenn die Konige hauen, hahen die Karrner 
zu tun, und aum der T euhnersme Verlag hat manmen smweren Blo<k 
zum Neuhau des Jugendunterrimtes herheisdtleppen miissen, der nun in 
fast fieherhaftem Tempo von vielen Stellen hegonnen wurde. Aber je 
groBer die Smwierigkeiten sind, die durm amdime Verordnungen und 
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oft aum durm eigenwillige, smwer verstandlime Behandlungen seiner 
Lehrbiimer und den Konkurrenzkampf erwamsen, Dr. Giese<ke verliert 
nie seinen guten Mut und nom weniger seinen tro<knen Humor. 

In all den Sitzungen gemeinsmaftlimer Beratung, die sim oft iiher 
viele Stunden bis in die Namt ausdehnen, ist er ein wahrer Xa)."E'V'CEQOr; 
und beweist dazu eine geistige Spannkraft, die seine meist viel jiingeren 
Autoren immer wieder mit Bewunderung erfullt. Die groBen Gesimts
punkte, die bei gemeinsamen Beratungen so oft zu zerflattem drohen, 
behalt er stets fest im Auge und hat auf der anderen Seite eine uner
miidlime Aufmerksamkeit auf Einzelheiten und dazu ein Gedamtnis, 
das staunenswert ist. So umfaBt er das GroBe und das Kleine mit glei
mer Hingabe und Smarte und vermag, was sehr smwer ist, wie kaum 
einer die Fortsdlritte und Ergebnisse langer Bespremungen zusammen
zufassen und zu formulieren. AIle diese Eigensmaften haben ihn neben 
seiner allgemeinen tiefen Bildung, seinem griindlimen philologismen 
Wissen und seiner simeren Mensmenkenntnis befahigt, den Ruhm seines 
Hauses zu erhalten und zu erhohen, und die Teubnersmen Biimer ver
danken ihre weite Verbreitung aum seiner starken geistigen Einwirkung. 

Der Grundmarakter des Verlages war ja zunamst durm seine Pro
duktion auf klassism-philologismem Gebiete bestimmt. Sein Charakte
ristikum war die Neigung zum Kritismen und entspram der gelehrten 
Rimtung der damaligen Zeit. So waren aum die Ausgaben griemismer 
und lateinismer Sdlriftsteller mit Anmerkungen, die der Verlag im Ge
folge der groBen wissensmaftlimen herausbramte, fur den damaligen 
hohen Stand des altspradllimen Unterrimts beremnet. Das, was sie 
bieten, ware heute in der Hand des Schiilers nimt mehr braudtbar, da 
die ganze Sammlung mehr auf eine grammatisch-syntaktische Inter
pretation eingestellt war. Immerhin sind Ausgaben darunter, die wen 
Wert durm immer erneute Auflagen erwiesen haben, wie die von Cicero 
und Plato, von denen zum Teil Namdru<ke nom jetzt notig werden. 
Die ausgewahlten Plautus-Komodien von Brix-Niemeyer sind ja aum 
in der Neubearbeitung durm Kohler immer nom die einzigen kommen
tierten Ausgaben zu Plautus geblieben, die von Bedeutung geworden 
sind. Aum der Homer von Ameis-Hentze, zuletzt bearbeitet durm 
Cauer, und vor allen Dingen der Terenz von Dziatzko-Hauler-Cauer 
sind seit den BOer Jahren in immer neuen Auflagen erschienen. Die 
Textkonstitution der letzten Ausgabe ist nom heute maBgebend. 
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Dr. Gieseckes Anteil besteht vor allen Dingen in einer pflegsamen Be
treuung, die stets darauf bedamt ist, die Ausgaben moglimst in ihrem 
Bestande zu erhalten und in guten Neubearbeitungen den Erforder
nissen einer neuen Zeit anzupassen. Stellt man dies en Ausgaben, die 
im Laufe der Zeit aus Schulausgaben immer mehr zu wissenschaftlimen 
geworden sind, die Schiilerausgaben lateinismer und griemismer Smrift
steller gegeniiber, so zeigt ein solmer Vergleim besser als eine ge
smimdime Betramtung die innere Umwandlung des Gymnasiums in 
den letzten vier Jahrzehnten. In dieser Reihe finden sim nur nom ganz 
selten Ausgaben, die wenigstens nom in der Textauswahl auf friihere 
Zeiten zUrii<kgehen, so die Neubearbeitungen des Cicero von Bardt, 
des Homer von Henke-Siefert und gewisse Teile der Livius-Ausgabe, 
soweit sie auf Fiigner zurii<kgehen. Die alteste Fassung von Herodot 
(Abimt) ist nimt mehr erhalten. Grundsatzlich verschieden davon war 
schon die A usgabe von Agahd. Und die seit den Richtlinien so be
liebte neue Ausgabe von Moeller weist wieder kaum mehr Ahnlich
keiten mit der Agahdschen auf. Mit geringeren Anderungen haben 
sich halten konnen Fi<kelscherers Ovid, Fiigners Nepos, Stegmanns 
Sallust und vor allen Dingen Sorofs Xenophon. 

Aber smon friih begann das Haus aum SdlUlbiimer fur die Unter
weisung in Elementen und Syntax herauszubringen, zunamst aus prak
tismen Bediirfnissen fur die neueren Spramen. Zu einem groBeren Er
folge hat es jedom keines dieser Unterrimtswerke gebramt. Aber von 
weitreimender Bedeutung wurde seit den semziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts, entspremend der allgemeinen Verlagsrimtung, der Verlag 
von Biimern fur den lateinismen und griemismen Unterrimt. Mandte 
von ihnen werden in Neubearbeitungen nodt heute viel gebraumt, und 
namendidt die viel gesdtmahten lateinisdten Obungsbiidter von Oster
mann (1860) - quem rodunt omnes - haben jahrzehntelang eine mono
polartige Stellung an den Lateinsmulen innegehabt. Ein Gegenstii<k 
dazu bildeten die griedtismen Obungsbiidter von Wesener (1870). 
Wamend friiher vom Lehrer erwartet wurde, daB er seine Obungs
stii<ke selbst anfertigte, verlangte die fortsdtreitende Methodik des Unter
rimts in den klassisdten Spramen Obungsbiidter, die auf einem gesidt
teten Vokabelsdtatz beruhen und die grammatisdten Beispiele auf den 
Spradtgebraudt der Smullektiire einstellen. In dieser Form haben die 
genannten Biidter smlemt und redtt vielen Generationen gedient, und 
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man war mit funen zufrieden, solange die beiden alten Spramen sim 
als ein Nolimetangere des Gymnasiums fuhlen durften und das Ziel 
mehr eine formale Smulung des jugendlimen Geistes, eine Erziehung 
zur Akribie und zur Beherrsmung von Stil und Wortsmatz war. 
Das waren die Zeiten, die wir Alten aIle nom als Smiiler kennen, 
wo der koniglime Kommissar beim AbsmluB der griemismen Priifung 
im Abiturientenexamen wohl sagte: "Nun erfreuen Sie uns nom durm 
eine remt smone griemisme Form!" 

Aher seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat der Betrieb 
des altspramlimen Unterrimts erheblime Wandlungen durmmamen 
miissen, nimt nur in auBerer Beziehung, in der ihm zugewiesenen 
Stundenzahl und in der Herabsetzung der Ziele, sondem aum inner
lim, in einer neuen Auffassung vom Bildungswert der alten Spramen. 
Mit dem fast marmenhaften Aufsmwung von Naturwissensmaften, 
Handel, T emnik und Industrie im Deutsmen Reim begann ein zaher, 
oft leidensmaftlim gefiihrter Sturm gegen die Herrsmerstellung der alten 
Spramen. Die modemen Fremdspramen und die exakten Wissensmaften 
verlangten starkere Berii<x'simtigung im Lehrplan aum der Gymnasien, 
und der leidtragende T eil konnten nam Lage der Dinge nur die alten 
Spramen als beati possidentes sein. Nun galt es fur den Verlag, alte, 
bewahrte Unterrimtsmittel den veranderten Verhaltnissen und Anforde
rungen anzupassen. Die beiden Worterbiimer der klassismen Spramen, 
das griemisme von Benseler und das lateinisme von Heinimen, muBten 
einer Erweiterung des Sdlriftstellerkreises Remnung tragen, muBten die 
Bedeutungsentwi<klung klarer herausarheiten und die gesimerten Er
gebnisse der etymologismen F orsmung in einem dem Smiiler faBbaren 
Umfang nutzbar mamen. Aber aum die Obungsbiimer fur den altspram
limen Unterrimt muBten in Auswahl, Aufbau und Darstellung des 
Stoffes mit der Besdtrankung des einseitigen grammatismen Unterrimts
betriebes und der besonderen Pflege der Lektiire remnen. 

Das erste "modeme" Smulbum des Verlages ist die 1885 ersmienene 
lateinisme Smulgrammatik von Stegmann, die den Lemstoff auf den 
klassismen Spramgebraum hei Caesar und Cicero besmrankt und alle 
philologismen Feinheiten und Einzelheiten aussmeidet. An die Seite 
dieser Grammatik traten die lateinismen Lese- und Obungsbiimer von 
Kautzmann, Pfaff und Smmidt (1891), die den Smwerpunkt des Unter
rimtes mehr auf die Heriibersetzung verlegten, ohne die feste Beherr-
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sdtung der F ormen und Regeln durdt sogenanntes Pauken zu vemadt
lassigen. Ein Gegenstiick zu der Stegmannsdten Grammatik wurde die 
Schulgrammatik von H. J. MUller, die in ihrer ersten Ausgabe (A) man
dten Gymnasien nicht crsdtopfend genug war und eine zweite (B) nach 
sich zog. Spater sdtien die Forderung zu sein: je dUnner und leidtter, 
desto hesser. Die Mullersdten Grammatiken, zuletzt von Fritzsdte (in 
einer Ausgahe C) und von mir (in den Ausgaben A und B) hearbeitet, 
haben lange den grammatisdten Vnterridtt an den Lateinsdtulen he
herrsdtt. 

1m AnsdtluB daran wurden die lateinisdten Vbungshudter von Oster
mann und audt die griedtisdten von Wesener auf Grund der Bestim
mungen der preuBisdten Lehrplane von 1891 und 190I ausgehaut. Die 
ersteren wurden durdt eine letzte Neuhearbeitung (Ausgabe C, 1906) 
durdt F ritzsdte und den Sdrreiber dieser Zeilen zu einem gewissen 
AbsdtluB gebradtt. War sdton in den friiheren Bearheitungen durdt 
H. J. Muller die Substanz der alten Budter fast ganz vemidttet worden, 
so kann man wohl sagen, daB in der letzten Ausgabe nur nodt der 
Name Ostermann geblieben ist. Anordnung und Aufbau wurden ge
andert. 1m Anfangsunterridtt wurde vom Verb als der Seele des Satz
korpers ausgegangen. Dadurdt wurde erreidtt, daB von vornherein 
nidttssagende Einzelsatze fast ganz vermieden und durdt Verwendung 
zusammenhangender StUcke der Lesestoff inhaltsreidter, anregender und 
zweckdienlidter gestaltet wurde. Durdt Einsdtrankung der Verweisungen 
und Vbersetzungshilfen wurde dem gedankenlosen Vbersetzen, das 
fruher zweifellos Uher der angeiernten Form gar nidtt zum Erfassen des 
Inhalts kam, eine Sdtranke gesetzt. Demselben Zweck diente die freiere 
Gestaltung des deutsdten Ausdrucks. Vnleugbar war fruher das Deutsdt 
oft ein Vbersetzungsdeutsdt gewesen und hatte den Sdtuler des eigenen 
Nadtdenkens uherhohen. Jetzt wurde er vor die Aufgabe gestellt, in 
besdteidenem Vmfang die deutsdte Vorlage in eine Iateinisdte F assung 
umzudenken. 

Audt fUr die Bedurfnisse der neu begrUndeten Reformanstalten, die 
Latein auf einer spateren Klassenstufe heginnen, muBte ebenso wie fur 
die neuen Maddtenstudienanstalten gesorgt werden. Vnter den von mir 
verfaBten Lehrhudtem, die sidt diesen VerhaItnissen anpaBten, hat he
sonders die Ausgabe C wegen ihrer Verwendbarkeit audt an Kursen 
fur Erwadtsene, an Lehrerseminaren und ahnlidten Organisationen einen 
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weiten Wirkungskreis gefunden und wird nom heute viel gehraumt. Die 
Smwierigkeit lag hei allen diesen Biimern in der Notwendigkeit, das Pen
sum in soviel kiirzerer Zeit zu hewaItigen und dom eine solide Grund
lage zu smaffen. Ermoglimt wurde das nur durm die groBere Reife der 
Smiiler, die ja aum smon formal und lexikalism durm das Franzosisme 
vorgehildet waren, sodann durm eine strenge Besdtrankung auf das Un
erlaBlime, eine smarfe Gliederung des Ganzen, ein hewuBtes Isolieren 
aller Smwierigkeiten und ein iiherlegtes F ortsdtreiten vom Leimteren zum 
Smwereren. Das Ohungshum sollte nur den Lehr- und Wiederholungs
stoff hieten; der Smwerpunkt des Unterrimtes sollte von Anfang an in 
den unmittelharen Gedankenaustausm zwismen Lehrer und Smiiler ver
legt werden und unter Umstanden, analog dem Betrieh der neuen Spra
men, auf die aum in lexikalismer und syntaktismer Beziehung standig 
zurii<kgegriffen wurde, zum miindlimen Gehraum der Sprame und zu 
eigener Produktion in dieser fiihren. Der Verhindung des Lateinismen 
mit den neuen Spramen galt aum ein AhriB der lateinismen Satzlehre 
mit Heranziehung des Franzosismen und Englismen von Rudolph und 
mir, der einen der ersten Versume einer vergleimenden Syntax dar
stellt und sehr freundlime Aufnahme gefunden hat. 

An der Anregung und Ausgestaltung aller dieser Biimer hat Dr. Gie
se<ke einen ganz hervorragenden Anteil. Bei aller Freiheit, die er den 
Bearheitern lieB, iihte er dom durm sein intuitives Urteil, seine um
fassende Kenntnis des Literarismen und F ammaBigen und durm sein 
simeres Gefiihl fiir das Bediirfnis der Smiiler einen starken EinfluB auf 
die Gestaltung des Ganzen aus. Besondere F reude mamte es ihm, daB 
die Biimer seines Verlages je langer je mehr auf die Personlidlkeit des 
Lehrers zugesmnitten wurden, dessen Geist allein Plane und Verord
nungen mit Lehen erfiillen konne. Fiir unsere Jugend wiinsmt er sim 
einen unverzartelten Wirklimkeitssinn, der sim in die Zeit smi<kt, aber 
dom zugleim eine starke Lehenshejahung und hei aHem Ernst der Arheit 
ein allzeit frohlimes Herz, kurz eine geistige Atmosphare, die kleinlimen 
Sinn und Engherzigkeit unfehlhar ersti<kt. Und das ist eine nationale 
Aufgabe von nimt geringer Bedeutung. Wenn Dr. Giese<ke an ihr mit
arheitet, hleiht er aum darin den Traditionen seines Hauses treu. 



II. DIE NEUERE ENTWICKLUNG 

VON WILHELM HARTKE 

"Und umzusmaffen das Gesmaffne, 
damit sim's nimt zum Starren waffne, 
wirkt ewiges, lebend'ges Tun - -. 
Es will 8im regen, smaffend handeln, 
erst sim gestalten, dann verwandeln; 
nur smeinbar steht's Momente still. 
Das Ewige regt sim fort in allen: 
denn alles muB in nimts zerfallen, 
wenn es im Sein beharren will." 

(Goethe.) 

Der "Ostermann" war allmahlim zu gut geworden; wenn ein hesse
res, dann muBte ein ganz anderes, ein durmaus neues Lehrhum ge
smaffen werden. Da arheitete am Stadtismen Gymnasium in Bonn der 
genialeKarlMeurer, ein selhst hegeisterter Humanist und seine Smiiler 
hegeistemder Lehrer, hervorgegangen aus der Bonner Philologensmule. 
Dazu kam der von Paul Cauer stark heeinfluBte Emil Niepmann, ein -
im muB sagen - hinreiBender Direktor. Beide zusammen zeigten in einem 
Gymnasialprogramm, wie man durm Verwertung der damals gerade 
ausgereiften Ergehnisse der historismen Grammatik neues Lehen in den 
altspradtlimen Unterrimt bringen konne. Das war etwas fur uns junge 
Leute, die damals dank der besonderen Gunst der AnstellungsverhaIt
nisse sehr friih ins Amt gekommen und aum smon "jugendbewegt" wa
ren. Dr. Giese<ke hemerkte diese Bewegung sofort und wuBte den 
Wind in seine Segel zu fassen; er wuBte aum die "VEV(1txt'tx zu unter
smeiden und erteilte uns den Auftrag, ein neues Lehrhum der latei
nismen Sprame auf spramwissensmaftlimer Grundlage zu smaffen. Wir 
lieBen alles, was vorher an Lehrhiimem gesdtrieben worden war, hei
seite und lasen wieder die Autoren und die Insmriften, hielten das 
Interessanteste aus ihnen, hesonders das kulturkundlim Wertvolle, fur 
gerade gut genug, um es den Smiilem zu hieten, so daB ein Professor 
der alten Spramen und der Eloquenz in Bonn sogar einmal meinte, wir 
nahmen der Universitat das Beste vorweg. Wir hatten mit hellen rhei-
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nismen, Bonner Jungen zu tun und hahen damals ein Lehrhum ge
sd18fIen, den "Hartke - Niepmann", das in Bonn mit voUem Erfolge 
durmgearheitet werden konnte, fur durmsdmittlime SmUler und Smulen 
aher wohl etwas zu hom gegriffen war, das jedom Bahn gehromen hat 
und von den vorwartsstrehenden AItphilologen als Morgenrote einer 
neuen Methodik hegrUBt worden ist. So hat sim also aum im altspram
limen Unterrimt das Neue smon vor dem Kriege angekUndigt, aber 
der Krieg hat wie auf andern Gehieten so aum hier zunamst die Weiter
entwiddung unterhromen. 

Nam dem Kriege kam die Revolution; die Welt wurde wieder jung. 
Es ist das Remt jugendlimer Zeiten, zunamst einmal von allem Ge
smidttlimen ahzusehen. Mit dem Sdtlagwort "Historismus" verwarf man 
audt das Gymnasium. Es kam der Antike gegenUher eine Baccalaureus
stimmung auf: 

"AnmaflHm find' im, daB zur smlemtsten Frist 
man etwas sein will, wo man nimts mehr ist." 

Man redete wieder von den alten Spramen als von den veralteten: 
"Am hesten war's, sie zeitig totzusc:hlagen!" Dr. Giese<.ke, der die 
Antike liehte lInd die Gegenwart verstand, trat mit den von ihm her
allsgegehenen BUchern "V om Altertum zur Gegenwart" und "Das 
Gymnasium lInd die nelle Zeit" fur ihre Versohnung ein. Die jugend
liche Zeit entde<.kte dann auch hald, daB ihr nimts so verwandt ist wie 
die Jugendzeit des Geistes der ahendlandismen Bildung, die Antike. 
So lehen wir jetzt geradezu im Anfange eines neuen Humanismus, lInd 
die Einsimtigen heherrsmt jetzt nur nom die eine Sorge, daB man 
nimt aus Humanismus das Gymnasium hekampft, wie man aus Re
ligion die Kirme hestritten hat. 

Die preufiismen "Ridttlinien" sind uhersturzt herausgegehen worden; 
dazu sind sie von einem Manne redigiert worden, dessen liehstes Kind 
die sogenannte Deutsdte Ohersdtule war. Lieher wollen wir weniger 
Gymnasien als so verstUmmelte, wie wir sie jetzt hahen. Aber das un
geheure Verdienst hat dom Rimert, lInd das muB ihm aufs tiefste ge
dankt werden, daB er aIle die neuen methodismen Gedanken, die smon 
vor dem Kriege in den Herzen und Kopfen der hesten Lehrer nimt nur 
gewuhlt, sondern aum smon Gestalt gewonnen hatten, mamtvoll zu
sammengefaBt und mit seiner hekannten Energie die ganze Lehrersmaft 
in Bewegung gehramt hat. Es herrsmt dom jetzt dank der Leistung 
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Rimerts ein inneres Leben in den Smulen wie seit 100 Jahren nimt. 
Mag man in den fihrigen deutsmen Landem die Stundentafeln der 
preuBismen Rimtlinien ablehnen; dem von Rimert entbundenen Geiste 
muB man sim dom heugen. 

Neuen Geist solI man in neue SmIaume fassen. Wieder war Dr. Gie
sette remtzeitig auf dem Plane, und sehr hald nam den "Rimtlinien", 
deren Rimtung er, feinffihlig wie immer, schon im voraus nach den 
Zeichen der Zeit richtig erschlossen hatte, ersmien der "Ludus Latinus" 
mit seinen ersten Banden. Der zuletzt von Mimaelis und Fritzsme re
digierte "Ostermann" und der "Hartke-Niepmann" stellten fur das 
neue Werk je einen der heiden Herausgeber, ein Symbol dafiir, daB 
es eine Synthese zwismen dem Alten und dem Zu-Neuen zu hringen 
versumt. Dazu traten junge Krafte, Dr. Salomon und F. Wolff. Trotz 
allerstarkster Konkurrenz hat sim der Ludus Latinus, zusammen mit den 
heiden Ausgahen ffir Reformsmulen versmiedener Art, der "Vita Ro
mana", die von Wolff und Mimaelis, sowie der "Lingua Latina", die 
von Salomon und Hartke herausgegeben wurden, jetzt smon fiher 
tausend Latein treibende Smulen aller Art erohert. 

Es war ein glfittlimer Umstand, daB die Verfasser dimt heieinander 
wohnten und regen Gedankenaustausm pflegen konnten, aber die ent
smeidenden BesmIiisse sind immer unter starker T eilnahme und wesent
limer Einwirkung von Dr. Giesette gefaBt worden. "Ille autem, sui iu
dicii, potius, quid se facere par esset, intuebatur quam quid alii laud a
turi forent" (wie Cornelius Nepos von dem "Verleger" Atticus sagt). 
"In quo si tantum eum prudentem dicam, minus quam deheam prae
dicem, cum ille potius divinus fuerit, si divinatio appellanda est perpe
tua naturalis bonitas, quae nullis casibus agitatur neque minuitur" 
(Nepos von demse1ben Atticus). In einer ungeheuren und von uns 
allen, die es beobamten konnten, aufs homste bewunderten Arbeit hat 
er seinen Verlag durm die ffir ihn gefahrlime Krise glfittlim hindurm
gesteuert. 

Neben den lateinismen Unterrimtswerken ersmien die griemisme 
Palaistra von Weynand und die in gleimer Weise wie die lateinisme 
aufgehaute und mit dieser aum durm Personalunion verbundene grie
misme Grammatik von Lotz-Kroymann-Sandmann. Beide Werke wollen 
nimt fertig sein, sondern werden sim weiter den Wfinsmen, die die 
Praxis erheht, anzupassen wissen; beide werden aber aum weiter enge 

4 



50 Wilhelm Hartke. Der altspramlime Unterrimt: Die neuere Entwiddung 

Fiihlung mit der Universitat halten, d. h. mit dem Fortsdrritte der 
Wissensmaft. Der Gedanke der Parallelgrammatiken, die urn eine 
gleime philosophisme Grundauffassung von Sprame iiberhaupt in glei
mer Terminologie konzentriert sind, wird auf die iibrigen Smulfamer 
ausgedehnt werden. 

Daneben laufen die altbewahrten Zeitschriften, die "Neuen Wege 
zur Antike" und die neuen Textausgaben der Reihe TS und der eclo
gae graecolatinae. Vorbildlich erseheinen die neuen T ragikerausgaben 
fiir Schulunterricht und Privatlektiire; die Erklarungen setzen das 
Wissen und Verstandnis eines Primaners voraus; in der Einleitung 
werden in knappster Form Wege zum Verstiindnis des Dramas ge
wiesen; im Anhange solI der Leser dazu gefiihrt werden, aueh metrisch 
die Schonheit der Chorlieder zu begreifen. Bilder fehlen nicht. Es ist 
auf glatten Text verzichtet worden; an den verderbten Stellen sind 
Lesarten und gegebenenfalls Heilungen im Kommentar besprochen. 
Fiir die Auswahl der zu Iesenden Schriftwerke hat Dr. Giese<ke be
reits 1919 in dem erwahnten Buche "Das Gymnasium und die neue 
Zeit" aus seiner Vertrautheit mit den inneren Notwendigkeiten der 
Arbeit des Gymnasiums das gewiinscht, was sechs Jahre spater die 
"Richtlinien" gefordert haben. Wenn man nom einen W unsm auBern 
diirfte, so ware es der, daB der Verlag bedeutende Vertreter der Wissen
smaft finden moge, die etwa im Stile des "Ger<ke-Norden" durm immer 
wieder zu erneuernde Einleitungen zu den Smulsmriftstellern den Leh
rern immer wieder frisme Anregungen fiir den Unterrimt geben konnten, 
bei denen das Hauptziel sein miiBte, durm wissensmaftlim zuverlassige 
Hilfen zur Interpretation den Gehalt del' antiken Autol'en fiir die :rcxujE{a 

wirksam zu mamen. 
Moge es Dr. Giese<ke nom lange vergonnt sein, seine Arbeit mit 

dem bisherigen Erfolge zu tun. Ein Verleger muB manmmal kraftig 
durmgreifen; er erlebt viel Mensdtlimes-AlIzumensdtlimes, der Verleger 
eines so hervorragenden VerI ages wie des T eubnersmen sogar so viel, 
daB er sim manmes Mal mit "Adamson" -Stimmung trosten und denken 
mag: "Wenn im nimt Alexander ware, momte im Adamson sein." Wir 
wissen aber, daB Dr. Giese<ke im Innersten Humanist, ja, was ja nom 
mehr ist, ein Mensm ist - urn zum dritten Male Nepos iiber Attieus zu 
zitieren - "maximum existimans quaestummemorem gratumque eognosci 
simulque aperiens se non fortunae, sed hominibus solere esse amicum" • 
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So reizvoll und so lehrreim es ware, die Gesamtheit der Puhlika
tionen zu iibersdtauen und zu wiirdigen, mit denen sim der Verlag 
B. G. Teuhner wahrend des hier zu betramtenden Zeitraumes auf den 
in der Obersmrift genannten Gebieten betatigt hat, so notigen mim 
dom die Umstande, aus diesem Ganzen lediglim zwei Personlidtkeiten 
mit ibrem geistigen Werk herauszuheben. Und das tiefere Remt dieser 
Aussonderung liegt darin begriindet, daB nimt nur den zu betramten
den Mannem eine iiberragende Bedeutung auf dem Felde ihrer Arbeit 
von allen Seiten bereitwilligst zuerkannt wird, sondem aum gewisse 
Ziige von typismer Bedeutung an ihnen hervortreten, sobald man ihr 
Sinnen und Streben in weitere Zusammenhange einstellt. Gemeint sind 
W. Dilthey und G. Kersmensteiner, der Philosoph und der Padagoge. 
Keines Wortes bedarf es, um zu begriinden, was fUr die weitere Offent
lidtkeit - aum jenseits der wissensmaftlim bzw. beruflim naher betei
ligten Kreise - die geistigen Smopfungen der Genannten bedeuten, die 
der Verlag uns zuganglim gemamt hat. Wenn es vor ein oder zwei 
Jahrzehnten nom notig sein momte, den Wert des durm sie Gesmaf
fenen vor MiBdeutung und Widersprum zu simern, so stehen sie heute 
als allseitig anerkannte Reprasentanten von geistigen Grundrimtungen 
der Zeit vor unseren Augen. 

Gerade in dieser Stellung aher lassen sie aum Wechselbezogenheit 
und Versmiedenheit des in ihnen sim darstellenden W ollens deutlim 
offenhar werden. Es gibt eine Stelle, wo ihre maBgebenden Tendenzen 
sim begegnen. Sie ist bezeidmet durm das Problem einer wissensmaft
limen Begriindung der Erziehungsarbeit. DaB und weshalb ein Ker
smensteiner friiher oder spater auf dies Problem stoBen muSte, versteht 
sim von seiber. Je mehr sim der Umfang seines padagogismen Wirkens 
weitete, je starker ibn die praktismen Forderungen und Note dieses 
Lebenshezirks hedrangten, um so unahweisharer muBte er das Bediirfnis 
verspiiren, dies alles durm eine theoretisme Besinnung zu letzter Klar
heit zu hringen und in einen gedanklimen Zusammenhang einzustellen. 
Weniger offenkundig sind die Motive, die einen Dilthey auf diese F rage 
stoBen lieBen. Jene mit Remt hewunderte Tiefe des namerlehenden 
Verstehens, die ibn zum berufenen Deuter der smaffenden und gestal-
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tenden Krafte des Geistes und ihrer 'Yerke stempelt, smeint ihn auf 
eine mehr betramtende Stellung zum Dasein hinzuweisen, wahrend die 
Erziehung ihrem Wesen nam ein tiitiges Eingreifen in ebendieses Da
sein bedeutet. In diesem Sinne smeint Kersmensteiner, der ganz und 
gar in der Sphiire des tiitigen Lebens verwurzelt ist, geradezu den 
Gegentypus zu der in Dilthey verkorperten Form des Mensmentums 
zur Darstellung zu bringen. Aber diese Entgegenstellung wiirde, so 
smarf gefaBt, den wirklimen Samverhalt entstellen. DaB aum Dilthey 
dem Problemkreis der Erziehung nahetritt, das entspringt aus einem 
Drang zu tiitiger Wirksamkeit, der aus seinem Wesen nimt fortgedamt 
werden kann und darf. Die Spannung zwismen der vita contemplativa 
und der vita activa hat er nimt etwa bloB in der Welt des Geistes, die 
er durmforsmte, heobamtet, nimt etwa hloB in ihren psymologismen 
Grundlagen analysiert, sondern aum an und in sim selbst erfahren. 
Ja, man hemerkt an mm, und nimt an mm allein, die eigentiimlime 
Tatsame, daB gerade die leidensmaftlim teilnehmende Versenkung in 
die Gestaltenfiille der geistigen Welt zum tremenden Motiv den W unsm 
hat, diese Welt durm eigene Gestaltungen zu bereimern, die mehr sind 
als bloBe Dokumente der F orsmung, die neues Leben erwe<ken. Ein 
solmer T rieh aber darf ein piidagogismer heiBen, sob aId man dem Be
griff der Piidagogik die moglime und notige Weite gmt. Deshalb ist 
Diltheys Anniiherung an die piidagogisme Zone eine T atsame von 
homster physiognomismer Bedeutung. 

Nom deutli<her aber tritt der hiermit angedeutete Zusammenhang 
hervor, wenn man den komplementaren Vorgang ins Auge faBt, der 
si<h in der Entwi<klung Kers<hensteiners vollzogen hat. Er ist ja, wie wir 
sahen, ausgegangen von dem Bezirk einer tiitigen Auseinandersetzung 
mit dem Leben, den Dilthey mit einer uneingestandenen Sehnsu<ht 
wieder und wieder gesu<ht hat. Und nun ist es so lehrreidl, zu sehen, 
wie Kers<hensteiner mit einer unauswei<hli<hen Notwendigkeit auf eben 
den Punkt hingedriingt wird, an dem si<h Dilthey, von der anderen 
Seite her, dem Berei<h des tiitigen Lebens am meisten anniihert. Da, 
wo dem Mann des hetra<htenden Lebens die Sphiire der Praxis am 
deutli<hsten si<htbar wird, da su<ht der Mann des tiitigen Lebens die 
theoretis<he Klarheit iiber das, was den Inhalt seiner Lebensarbeit aus
mamte. Die Theorie des erziehenden Tuns - sie ist es, der nun die 
Bemiihungen des auf seine Lebensernte zurii<kbli<kenden gereiften Man-
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nes gelten. Auf der Mitte des Weges hegegnen sim so der Deuter des 
Geistes, der gestalten momte, und der Gestalter des Geistes, der deuten 
momte. Und es ist gleimsam das letzte Siegel auf diese Zusammen
gehorigkeit, daB Kersmensteiner, je tiefer er in die inneren Voraus
setzungen seines padagogismen Wollens und Tuns eingedrungen ist, 
um so starker den geistigen EinfluB der philosophismen Denkrimtung 
erfahren hat, fiir die der Name W. Dilthey gleimsam ein Symbol he
deutet. 

So diirfen wir in der Tat sagen, daB die heiden Namen, den en wir 
unsere Betramtung unterstellten, in dieser Koordination mehr hedeuten 
als eine zufallige und auBerlime Zusammenstellung. Ihre Trager hringen 
zwei Rimtungen der geistigen Bewegung zum Ausdru<.k, die notwendig 
zueinander gehoren. Und zwar hildet das erzieherisme Tun nur einen 
Sonderfall, der diese Zusammengehorigkeit hesonders eindru<.ksvoll dar
stellt. Die geistige Gesundheit unserer Kultur hangt davon ab, oh es 
gelingt, jenes emte Verhaltnis zwismen Denken und Tun, Besinnung 
und Verwirklimung herzustellen, auf das Goethe so oft und gerne hin
gewiesen hat. Aum die philosophisme Reflexion und die padagogisme 
Tat werden fort und fort urn den Ausgleim zu ringen haben, urn den 
wir die heiden hier hetramteten Manner hemiiht sehen. 

Und endlim diirfen wir aum die Arheit des VerJages, der uns die 
Werke der Genannten zuganglim gemamt hat, die Arheit des Mannes, 
dem diese Seite der Verlagstatigkeit smon so lange untersteht, aus den
selhen Einsimten heraus deuten und hewerten. DaB hier das remte Be
wuBtsein von der padagogismen Mission des Verlages gewaltet hat, 
daB dieses BewuBtsein die ruhige Besinnlimkeit mit dem Mut zur zu
greifenden Tat in sim vereinigte, davon haben sim aIle diejenigen iiher
zeugen konnen, die die F riimte ihrer theoretismen Erwagungen gerade 
an dieser Stelle und durm diese Vermittelung der Praxis des Lehens 
zuzufiihren sim entsmlossen hatten. 

Wir wiinsmen dem Trager dieser heglii<.kenden und verpflimtenden 
Dherlieferung an dem Ahsdtnitt seines Lehens, den er feiert, die un
verminderte Riistigkeit und F reudigkeit des Smaffens, die die F ortdauer 
dieses Geistes gewahrleisten. 
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Es war gegen Ende der amtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, als 
die in immer steigendem Mafie von der reinen T exthehandlung zur 
kulturellen Eroherung des AlteJ1ums uhergehende Philologie aum die 
Cesmimte der Religion in den Kreis ihrer F orsmung einzuheziehen an
fing. 1889 ersmien das "Weihnamtsfest" von Hermann Usener und der 
"Herakles" von Wilamowitz gleimzeitig, im Jahre daraufErwin Rohdes 
"Psyme". Mit diesen dreiBumern wurde fur die antikeReligionsgesmimte 
und nimt minder fur die Gesmimte des Christentums in der alten Welt 
eine Epome eroffnet, die zu den ertragreimsten gehort, welme die ruhm
volle Gesmimte der Altertumswissensmaft kennt, und deren Wirkungen 
aum in der Gegenwart nom immer mit ungesmwamter Kraft weiter
dauern. Smnell zeigte sim aum in den Vero[entlimungen des Teuh
nersmen Verlages diese neue Einstellung. Es sieht wie ein Symbol aus, 
daB 1890 Useners kleine, an einen hagiographismen Text anknupfende 
Studie uher den hI. Theodosius hei Teuhner verlegt wurde, der 1895 
die von Usener inspirierten Ausgahen der "Vita S. Hypatii" und "S. Por
phyrii Gazensis" foIgten. Von den "Sonderharen Heiligen" ist nam des 
Meisters Tode 1907 nom "Das Lehen des hI. Tymon" gefolgt. Aber im 
vielien Bande der "Kleinen Smriften" Useners ist dann die ganze Fulle 
religionsgesmimtlimer Studien zusammengefaBt worden, namdem smon 
1907 eine Reihe von amt aum fur weitere Kreise hestimmten Arheiten 
unter dem Titel "Vortrage und Aufsatze" vorgelegt worden war. 

Aber nom fruher als sein Lehrer hatte Useners liehster Smuler 
Alhremt Dieterim eine religionswissensmaftlime Studie hei T euhner 
herausgehramt: seine in den Fleckeisensmen Supplementen ersmienene 
Dissertation uher den Leidener Zauherpapyrus lieB hereits ex ungue 
leonem erkennen. Es foIgten in smnellem Wemsel "Abraxas", "Nekyia", 
die" Grahsmrift des Aherkios" , "PuIcinelIa", eine "Mithrasliturgie", "Mut
ter Erde", - man muB die Zeit als junger Philologe miterleht hahen, wenn 
man den EindrucX. wiedergehen will, den diese kuhnen Wikingerfahr
ten in his dahin unhekannte Lander mamten. Momte aum dies und 
jenes nimt halthar sein und das temperantentvolle Ungestum den genia
len Forsmer auf Irrwege treihen, das galt uns wenig. Hier war ein 
Mann, der seine ganze Arheitskraft mit leidensmaftlimer Hingahe an 
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die Eroberung von religionswissensmaftlimem Neuland setzte, und das 
smlug durm. Es gab seit 1898 ein "Armiv fur Religionswissensmaft" 
von besmeidener Bedeutung: aber als es 1904 in den T eubnersmen 
Verlag iiberging und Alhremt Dieterim die Redaktion iibemahm, wurde 
es das Organ der neuen Bewegung und erlangte smnell die fuhrende 
Stellung, die es bis heute innehat. Allzufriih ging dies glanzende Ge
lehrtenleben zu Ende; smon 1908 wurde Dieterim abgerufen. Die 
Herausgabe seiner "Kleinen Sffiriften" betreute Rimard Wiinsm (1911), 
der mm aum in der Redaktion des "Armivs" folgte - bis ihn 1915 im 
Felde die Kugel traf. Zu dem Kreis der Usenersmiiler gehorte aum 
Paul Wendland, der vom Studium der griemismen Philosophie her
kommend sein Augenmerk auf Philo gerimtet hatte. Seine Sffirift iiber 
die Therapeuten (1896) hat mre erheblime religionsgesmimtlime Be
deutung. Die 1902 ersmienene Skizze iiber "Christentum und Hellenis
mus in mren literarismen Beziehungen" deutet bereits die Grundlinien 
seines spateren Hauptwerkes an. In Genke-Nordens "Einleitung" 
sffirieb Wendland eine kurze, aber fein durmdamte Obersimt iiber die 
mristlime Literatur der griemismen und lateinismen Zunge. 

Hatte Dieterim die naturreligiose Vorstellungswelt verfolgt und alten 
Kultbraum, Iiturgisme F ormen, Zauherbiimer und volkskundlime Quel
len fur das Verstandnis antiker Religion herangezogen und von hier 
aus aum die innere Zersetzung der Antike und die volkstiimlimen An
smauungen des alteren Christentums zu erklaren versumt, so begann 
nimt lange nam der Jahrhundertwende Rimard Reitzenstein das Pro
blem speziell der spatantiken Religiositat von einem anderen Gesimts
punkt aus anzugreifen: und aum hier war der Teubnersme Verlag der 
Vermittler seiner weitreimenden Anregungen. Es ersmien anfangs fast 
wie eine unerlaubte Kiihnheit, als er in seinem "Poimandres" (1903) 
das im friihen vierten Jahrhundert zusammengestellte Corpus der so
genannten Hermetismen Smriften in altere und jiingere Bestandteile zu 
smeiden und im Hinhli<k auf die zugrunde liegenden religiosen Ele
mente zu analysieren unternahm. Und nun traten gar altagyptisme 
T exte auf der einen, friihmristlime Smriften auf der anderen Seite als 
redende Zeugen in der Debatte auf: das Bum wim nimt minder stark 
wie Dieterims Arbeiten von dem gewohnten Weg philologismer For
smung ab. Und es hat sim dom durmgesetzt - nimt in allen Einzel
heiten, was bei einem solmen ersten Versum gar nimt zu erwarten war, 
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aber in der Problemstellung und der Methodik der Analyse eines der
artigen hellenistisdten Komplexes religioser LebensauBerungen, dessen 
Beziehungen auf dtristlidte Vorstellungen augensdteinlidt waren. 

Eben diesem Problem der Beeinflussung des Christentums durdt helle
nistisdte Mystik ist Reitzenstein dann im einzelnen nadtgegangen in 
seinem aus einem Vortrag erwadtsenen und durdt eine Fulle von An
merkungen undExkursen erweitertenBudt "Die hellenistisdten Mysterien
religionen" (1910), das gerade in theologisdten Kreisen lebhaft begruBt 
wurde und neben heftiger Ablehnung warme Anerkennung gefunden 
hat. Die moderne theologisdte Arbeit ist ohne Reitzensteins Budt gar 
nidtt mehr zu denken, und drei Auflagen (1910, 1920, 1927) bezeugen 
sowohl seine eifrige Benutzung als audt die stetige Weiterarbeit, die 
der Verfasser selbst dem Problem gewidmet hat. Die fortsdtreitende 
Erweiterung des Quellenmaterials hat ihn spater von Agypten nadt 
dem Iran gefuhrt und ihn dort den widttigsten Ausgangspunkt fur die 
orientalisdte Erlosungsmystik finden lassen. Die 1926 gemeinsam mit 
H. H. Sdtaeder publizierten "Studien zum antiken Synkretismus aus Iran 
und Griedtenland" geben davon eindringlidt Zeugnis. 

Von einer dritten Seite aus fand Franz Boll einen Zugang zu spat
antiker Religiositat: er drang in die geheimnisvolle Weisheit der Astro
logen ein und wies die Zusammenhange auf, die zwisdten griedtisdtem 
und orientalisdtem Sternglauben bestehen. Seine "Sphaera" (1902) be
deutete einen ungewohnlidt gluddidten Eroberungszug in ein bis dahin 
kaum betretenes Land und bradtte audt fur die Religionsgesdtidtte 
reidte Ausbeute, die Boll audt fur die Genesis dtristlidter V orstellungen 
auszuwerten wuBte. Wahrend auf orientalisdtem Gebiet die wild kon
struierende Phantastik astraler Mythologie wahre Orgien feierte, blieb 
in der griedtisdten Philologie die Arbeit in den von Boll vorgezeidt
neten Bahnen ruhiger Besonnenheit, und sie hat dodt den Flug in die 
Weite von Raum und Zeit gewagt. Die groBzugig gesdrriebene Ge
schidtte der Astrologie, die Boll "Sternglaube und Sterndeutung" betitelt 
hat, ist dafur Zeugnis (1917); in 3. Auflage hat sie nadt Bolls Tode 
W. Gundel sac.hkundig fortgefuhrt und unter Mitwirkung der Bibliothek 
Warburg herausgegeben. 

Und wieder einen neuen Weg fand zu verwandtem Ziel Eduard 
Norden. Schon seine "Antike Kunstprosa" (1898) hatte gezeigt, daB 
seine Arbeit mit gleidter Eindringlidtkeit die Stilprobleme der drrist-
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limen Prosa behandelte, wie sie der im engeren Sinne antiken Literatur 
zuteil wurde. Man splirt es dem Bume an, mit welmer Entde<ker
freude der Verfasser die gerade von der mristlimen Literatur besonders 
smarf gestellten F ragen nam der Art der Entstehung der spatantiken 
F ormgebung aufnimmt und der Losung namsinnt. Es muB jetzt nam 
dreiBig Jahren gesagt werden, daB trotz der starken Wil'kung, die das 
Bum auf die F orsmung ausgelibt hat, die Flille der darin enthaltenen 
Anregungen nom langst nicht ausgesmopft ist. Von der Stilfrage aus 
fand Norden nun aum den Weg zur Religionsgesmimte, indem er den 
Ausdru<ksformen religioser Rede namsplirte. Vom 17. Kapitel der 
Apostelgesmimte geht sein "Agnostos Theos" aus (1913), analysiert die 
Rede des Apostels Paulus auf dem Areopag nam Inhalt und Form, er
ortert die Herkunft der leitenden Gedanken und geht dann zu einer in 
ungeahnte Weiten und Tiefen fiihrenden Stilgesmimte der Gebets- und 
Pradikationsformen iiber. 

Urn die Jahrhundertwende begannen die bahnbremenden Arbeiten 
Franz Cumonts liber den Mithraskult und andere religiose Stromungen 
orientalismer Herkunft Aufsehen zu erregen und unsere Kenntnis der 
spatantiken Geisteskultur zu erweitern und zu vertiefen. Es ist ein Ver
dienst des Teubnersmen Verlages, die beiden flir einen weiteren Leser
kreis bestimmten Werke liber den Mithraskult und die orientalismen 
Religionen im romismen Hcidentum in der samkundigen Obersetzung 
von Georg Gehrim der deutsmen Leserwelt be quem zuganglim gemamt 
zu haben. Aus der Fiille der religionsgesmimtlimen Monographien 
seien nom die "Abhandlungen zur romismen Religion" von A. v. Doma
szewski (1909), die Studie von Nilsson liher "Griemisme F este", von Sam
ter liber "Geburt, Homzeit und Tod" und von Stengel liber die "Opfer
braume der Griemen" herausgehoben. Walter Ottos grundlegendes 
Werk liber "Priester und Tempel im hellenistismenAgypten" (1904-1908) 
bramte ein gewaltiges Material zusammen und gewann daraus ein ebenso 
reizvolles wie an neuen Aufsmllissen reidles Bild der hellenistismen 
Kultur Agyptens. 

Und wieder lateinisme "Thesaurus" nebenden Texteditionen, so geht 
neben all diesen religionsgesmimtlimen Arbeiten seit dem Jahre 1884 
einher W. H. Rosmers "Ausflihrlimes Lexikon der griemismen und 
romismen Mythologie". Das zur Zeit his" 'Vindgotter" gediehene Werk 
ist langst zum unentbehrlimen Arbeitsinstrument aller religionsgesmimt-
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limen F orsmung geworden und birgt die Smatze treuester Kleinarbeit 
fast eines hallien Jahrhunderts in tibersimtlimer Zusammenstellung. 
Ftir die antike Religionsgesmimte bedeutsam wurde bald ein Unter
nehmen, das von der Bibliothek Warburg ins Leben gerufen ist und 
gerade in den smweren Jahren, als die deutsme Wissensmaft von der 
Inflation bedroht urn ihre Wirkungsmoglimkeit rang, groBen Segen ge
stiftet hat. In den "Studien" der Bibliothek Warburg sind neben ande
ren die Religionswissensmaft bertihrenden Btimern Nordens "Geburt 
des Kindes" undReitzenstein-Smaeders "Studien zum antikenSynkretis
mus" ersmienen. Die "Vortrag" -Serie derselben Bibliothek behandelt 
eine Ftille von Themen aus dem Gebiete der antiken und mristlimen 
Religionen. 

Es ist fur den modernen Betrieb der antiken Religionsgesmimte be
zeimnend, daB er nimt mehr, wie es frtiher tiblim war, vor den Gren
zen der mristlimen Kirme haltmamt; Grenzen werden grundsatzlim 
nimt mehr anerkannt, und der Forsmer betritt entsmlossen nimt nur 
die einst von Theologen angstlim gehtiteten Hallen, sondern aum die 
teils blumigen teils dornigen Gefilde, auf denen die Orientalisten und 
Agyptologen ihre Nahrung haben. Die von Usener angebahnte philo
logisme Arbeit an hagiographismen Aufgaben hat L. Deubner in seiner 
Dissertation -tiber die Inkubation und dann in der wertvollen Mono
graphie tiber die Heiligen Kosmas und Damian weitergefiihrt. G. An
rim lieferte eine stoff- und ergebnisreime Studie tiber den hI. Nikolaus, 
und J. B. Aufhauser behandelte, von der byzantinismen Forsmung her
kommend, das Dramenwunder des heiligen Georg. 

Unter den groBeren Unternehmungen, welme aum religiose und spe
ziell mristlime Dinge in ihr Gebiet einbezogen, ist an erster Stelle 
die von Krumbacher 1892 begriindete "Byzantinisme Zeitsmrift" zu 
nennen. In zahlreimen Aufsatzen, Bespremungen und den ungewohn
lim wertvollen Literaturtibersimten leistete und leistet sie immer nom 
der theologismen F orsmung nimt minder wimtige Dienste als der all
gemeinen Kulturgesmimte der spateren Zeiten. Von hoher Bedeutung 
sind aum die Obersimten tiber die Gesmimte und Systematik der mrist
limen Religion gewesen, die zu Beginn des Jahrhunderts in dem Sam
melwerk "Kultur der Gegenwart" von den berufensten Gelehrten be
arbeitet wurden. lnhesondere die Beitrage von Ernst T roeltsm haben 
damals eine starke Wirkung erzielt und lange Zeit die Problemstellung 
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der weiteren F orsdlUng heeinflu6t. Aher aum in dem altphilologismen 
T eil desselhen Sammelwerkes ersmienen Beitrage, die fiir die theologi
sme Arheitneue Anregungen bramten. Wilamowitz in seiner Darstellung 
der griemismen, Leo und Norden in ihrer Behandlung der lateinismen 
Literatur zogen die Denkmaler duistlimen Smrifttums in vollem Umfang 
heran und erzielten dadurm weithin ein vollig neues Verstandnis fur 
die spatantike literarisme und geistesgesmimtlime Entwiddung. In dem 
wundervollen Studentenwerk, das Ger<ke und Norden unter dem Na
men "Einleitung in die Altertumswissensmaft" gesmaHen haben, hat 
Paul Wendland die d:tristlimen Smriften dem iibrigen Stoff gesmi<kt 
eingegliedert. 

Eine Ausgabe zweier griemismer Apologeten, des Aristides und 
Athenagoras, lieferte Geff<ken in Kaibels "Sammlung wissensmaftlimer 
Kommentare" und fugte eine griindlime und weit sim ausbreitende 
Monographie iiber "Die mristlime Apologetik und die Quellen ihres 
Gedankenmaterials" hinzu. Unter den von Eduard Smwartz meisterhaft 
gezeimneten "Charakterkopfen aus der antiken Literatur" befindet sim 
aum der des Apostels Paulus (1909). Und das Jahr 1913 besmerte 
aus derselhen Werkstatte ein glanzend gesduiebenes Bum iiher "Kaiser 
Konstantin und die mristlime Kirme"; hier sind die reimen Einzel
studien, die im Ansmlu6 an die Eusehausgabe in den "Gottinger Nam
rimten" ersmienen waren, zu lebensvollen Bildem gestaltet und in 
gro6e Zusammenhange eingeordnet. Dem aum von der "Byzantinismen 
Zeitsmrift" eifrig gepflegten Gebiet der mristlimen Armaologie und 
Kunstgesmimte gehoren die reim ilIustrierten Reisewerke des Herzogs 
Georg zu Samsen an, die von Streifziigen durm die Kirmen und Kloster 
Agyptens, von dem Katharinenkloster am Sinai und Reisen in Nord
syrien berimten. Eine Monographie ist den Darstellungen des hI. Spy
ridon gewidmet. 

Wir sehen, wie der Verlag durm die Entwiddung der philologismen 
Wissensmaft fast automatism dazu getrieben wird, aum theologisme 
Probleme in seinen Interessenkreis einzubeziehen. Aber nom von einer 
anderen Seite her wurde ihm dasselbe zur Pflimt gemamt. Vnter den 
zahlreimen Unternehmungen zur Verbreitung wissensmaftlimer Erkennt
nisse nimmt die Teubnersme Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" 
durm gesmi<kte Auswahl und vorziiglime Bearheitung der Stoffe einen 
hervorragenden Platz ein. Vnd als gegen die Jahrhundertwende - nam 
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langer, allzu langer Versaumnis - aum die wissensmaftlime Theologie 
sim endlim auf die Verpflimtung hesann, von den Methoden und Er
gehnissen ihrer Arheit weiteren Kreisen unseres Volkes Remensmaft zu 
gehen, hat die genannte Sammlung eine Reihe theologismer Puhlika
tionen eroffnet, die ihrem Zwe<k aufs heste gedient hahen und immer
fort dienen. Aus der Fiille seien herausgehohen "die Bergpredigt" und 
"die Gleidtnisse Jesu" von H. Weinel, die sim durm padagogismes 
Gesmi<k hei der Einfiihrung in die komplizierte Materie auszeimnen, 
die feine Studie iiher den "Apostel Paulus und sein Werk" von E. B. 
Vismer, die hisher das Altertum umfassende "Gesmimte der mristlimen 
Kirme" von Hans v. Soden, das Palastinahum seines Vaters Hermann 
v. Soden, dann die "Grundziige der israelitismen Religionsgesmimte" 
von Giesehremt und Bertholet und J. Elhogens "Gesmimte der Juden 
seit dem Untergang des jiidismen Staates". Ein kleines Meisterwerk 
sind des zu friih dahingesmiedenen Heinrim Boehmers "Jesuiten", und 
in nom hoherem Mafie gilt dies Urteil von seinem "Luther im Limt der 
neuen F orsmung", einem Bum, das smlieBlim den Rahmen der Samm
lung sprengte und gesondert ersmienen ist. Denn inzwismen hat der 
Verlag aum andere Werke theologismen Inhalts herausgehramt. Da 
steht in vorderster Linie die volkstiimlime Lutherhiographie Bumwalds, 
die sim sdtnell einen weiten Leserkreis errungen hat, und der eine 
hiihsme Auswahl aus Luthers Briefen gefolgt ist. Streng wissensmaft
limen Charakter hat die von Kroker hesorgte Ausgahe der in der Ma
thesiussmen Sammlung erhaltenen Tismreden Luthers. Kieinere Studien 
von Hau<k iiher "Die Reformation in ihrer Wirkung auf das Lehen" 
und v. Below iiher "Die Bedeutung der Reformation filr die politisme 
Entwi<klung" hekunden nodt weiterhin das evangelisdte Interesse des 
Verlages. 

Es ist filr die Arheit der letzten Generation hezeidtnend, dafi sie 
mehr wie die V organger Gewimt auf die Gesmimte der Verfassungs
formen legt. Fiir die alte Kirme sind die Namen Harna<k und Sohm 
dafiir Biirgen. Sohms einsmneidende Studie iiher "Wesen und Ursprung 
des Katholizismus", die zuerst 1909 in den Ahhandlungen der Leipziger 
Akademie ersmien, ist danadt als selhstandige Smrift hei Teuhner heraus
gekommen. Werminghoffs" Verfassungsgesdtimte der deutsmen Kirme 
im Mittelalter" ist als vorziiglime Leistung allerseits anerkannt worden 
und hildet gegenwartig das allgemeine Namsdtlagehum filr die ein-

5 
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sdllagigen Probleme. Es bildet einen Teil des "Grundrisses der Ge
sdtimtswissensmaft", in dem kein Geringerer als SehIing die "Gesdtidtte 
der protestantisdten Kirmenverfassung" behandelt hat. Das katholisdte 
Kirdtenwesen stellt der bekannte Wiirzburger Kanonist Freisen in seiner 
"Verfassungsgesmidtte der katholismen Kirdte Deutsdtlands in der 
Neuzeit" vortrefflidt und iibersidttlidt dar. Dem orientalisdten Katho
lizismus gelten eine Reihe von Studien, die vom Breslauer Osteuropa
Institut herausgegeben werden: die galizisdte Kirdte ist durm Korczok, 
die russisme durm F. Haase hehandelt worden. Und wie eindringlim 
der moderne Betrieb der Kulturgesdtidtte sim dem Studium religioser 
Probleme widmet, kann man an den zahlreimen einsdllagigen Arbeiten 
sehen, die in den "Beitragen zur Kulturgesmimte des Mittelalters und 
der Renaissance" unter den Auspizien von Walter Goetz ersmienen 
sind. Neben Venantius Fortunatus und Heiligen und Kirmenmannern 
des F rlihmittelalters finden wir Monographien tiber den heiligen :Fran
ziskus, seine Regel und seine Wundmale; die Beziehungen der Bettel
orden zum religiosen V olksleben werden untersumt, die Mystik des 
13. Jahrh. aus den Aufzeimnungen der Dominikanerin Margarete 
Ebner beleumtet. Der Reformationszeit sind Studien liber F riedrim 
den Weisen und tiber die Grafsmaft Ortenburg (bei Passau) gewidmet. 

Nom von einer anderen Seite ist der Verlag sdllieBlim zur Behand
lung religioser Fragen gefilhrt worden: niimlim durm die Sdmle. Smon 
liingst hatte er das allbekannte "Biblisme Lesebum fiir evangelisme 
Sdtulen" von Stra<.k und Voelker betreut und es vielen Generationen 
von Kindern in die Hand gegeben. Immer neue Durmarbeitung be
mlihte sim, das Bum aum wissensmaftlimen Anforderungen geniigen 
zu lassen, und hat es zu einem guten Unterridttsmittel entwi<.kelt. Dazu 
kamen andere viel benutzte Hilfsblimer filr den Religionsunterrimt und 
nam dem Kriege die "Zeitsdtrift filr evangelisme Padagogik". Die 
neuen preuBismen Ridttlinien bradtten audt filr den Religionsunterridtt 
neue Anregungen, die insbesondere auf einen Ausbau des sogenannten 
Arbeitsunterridtts zielen. Dem hat der Verlag gem Folge gegeben und 
eine Reihe von Quellenheften herausgebramt, die, vielfam auf sorgfiil
tigen Quellenstudien der Verfasser beruhend, sdtulmaBige Braumbar
keit mit wissensmaftlimer Qualitat vereinigen. Und dasselbe gilt von 
den "Hilfsbiimern filr den Religionsunterrimt an hoheren Smulen", in 
denen Smulmanner und Universitatslehrer in gemeinsamer Arbeit sim 
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bemiiht haben, unserer Jugend das Beste vorzulegen, was die theologisme 
Wissensmaft erarbeitet hat, in einer Auswahl und in einer Behandlung, 
die an dem entsmeidenden Gesimtspunkt orientiert ist, daB es gilt "im 
Religionsunterrimt Ehrfurmt vor dem religiosen Leben zu we<ken, wie 
es sim in einer Gesmimte von 3000 Jahren bekundet, und damit den 
Boden bereiten helfen fur einen Samen, der von eines anderen Hand 
gestreut wird". 

Es ist bisher die Entwi<klung der religionsgesmimtlimen und theo
logismen Ahteilung des Teubnersmen Verlags in ihrem Zusammenhang 
mit der Entfaltung der wissensmaftlimen Problemstellung gesmildert 
worden, und wir haben uns an diesem glanzenden Beispiel eines orga
nismen Zusammenwirkens von Wissensmaft und Bumhandel erkeuen 
diirfen. Aber ersmopft sind damit die treibenden Beweggriinde fur die 
vom Verlag geleistete Arbeit nom nimt. Es bleibt nom ein letztes zu 
sagen. Es ist Dr. Giese<ke aum tief empfundenes Herzensbediirfnis ge
wesen, durm seine Verlagswerke zur Forderung des religiosen Lebens, 
zur Reinigung des Christentums und seines evangelismen Kirmenwesens 
von den "Smuttmassen zeidim bedingter Glaubensvorstellungen" nam 
Kratten beizutragen. Er will in einer gotdosen und dom gottsumenden 
Gegenwart die reine, sd:tlimte Lehre Jesu von der Gottes- und Nam
stenliebe auf den Leumter gestellt und zur Wirkung gebramt wissen. 
Aile Smimten der Gesellsmaft gilt es mit dieser Botsmaft bekannt 
zu mamen, die allein geeignet ist, in dem WirrsaI unserer Zeit die 
remte Weisung zu geben. "Nur eine Religionsform, die innerlim mit 
dem diesseitigen Leben verbunden ist, kann unserem Gesmlemt kom
men": und das ist die im Sinne des deutsmen Idealismus erfaBte Religion 
Jesu, "der W eg der Tat, des Uns-Einssetzens mit der gotdimen Liebe, 
indem wir selbst sie iiben, jeder nam seiner Kraft und Fahigkeit". In 
einem ergreifenden Bum hat Dr. Giese<ke das ausgefuhrt - es ist ohne 
seinen N amen ersmienen und tragt den Titel "Religion und Kirme - und 
Jesus" - was in seinem Verlag die Forsmer erarheitet haben, mustert er 
hier durm und fragt nam den daraus entspringenden Gegenwartswerten: 
ein Remensmaftsberimt, der hesser als jedes kemde Wort von dem 
Geist kiindet, der an der Arbeitsstatte von B. G. Teubner waItet. 

5* 
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Zu der vielfamen Tragik der neueren deutsmen Gesmimte gehort 
nimt zuletzt die Tatsame, daB die gro6e Smimt der Gebildeten, die 
Trager des deutsmen Idealismus und der deutsmenKultur, die Vertreter 
der Wissensmaft und der Temnik, die fiihrenden Personlimkeiten des 
Handels und der Industrie, im 19. Jahrhundert sowohl zu der landes
kirmlimen Organisation des Protestantismus wie zu den sozialen Be
wegungen und Problemen kein remtes Verhaltnis fanden. 

Ganz anders hat sim die Lage z. B. in England gestaltet. In England 
wurde smon in den gOer und 40er Jahren des 19. Jabrhunderts durm 
Manner wie Thomas Carlyle und Charles Kingsley eine Verbindung zwi
smen dem gebildeten Biirgertum, den protestantismen Kirmen und der 
sozialen Bewegung hergestellt, die nie ganz abgerissen ist. Sie hat sim 
in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts namentlim in der Settlements
Bewegung wie in der Griindung der Fabian Society, der Christian Social 
Union und der Churm Socialist League ausgewirkt und tritt gegen
wartig am deutlimsten in der englismen Copec-Bewegung in Ersmei
nung, die gleimerweise von dem gebildeten Biirgertum, von kirdtlimen 
Kreisen und von Vertretem des Sozialismus getragen wird. 

DaB die Entwiddung in Deutsdtland ganz anders verlief, wird man 
nimt nur den Gebildeten zur Last legen diirfen, die allerdings in Deutsm
land ihrer ganzen Erziehung und Oberlieferung wie ihrer geistigen und 
seelismen Einstellung nam religios und sozial viel weniger beweglim 
sind als die durm ihre Gesmimte zu weit gro6erer Selbstandigkeit er
zogenen Angelsamsen. Einen gro6en T eil der Smuld tragt aum der 
deutsme Protestantismus und der deutsme Sozialismus. Jener, weil er 
immer geneigt war, die dogmatismen Fragen, die Frage der remten 
Lehre, gegeniiber den F ragen des praktismen Handelns in den Vorder
grund zu stellen und dadurm viele Gebildete, die den dogmatismen 
F ormulierungen vergangener Zeiten nimt zuzustimmen vermomten, 
von der Mitarbeit in der Kirme zuru<ksmre<kte. Dieser, weil er unter 
der Fuhrung von Marx und Engels in einen ahnlimen Dogmatismus 
hineingeriet, einen Dogmatismus materialistismer und klassenkampferi
smer Observanz, der dem gebildeten Biirgertum das Verstandnis flir 
die soziale Bewegung aufs au6erste ersmwerte. 
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Nur einmal smien es, ais sollten diese Smranken fallen. Das war 
in der Bewegung des Jahres 1848. Das liherale Biirgertum, das sim da
mals gegen Ahsolutismus und Biirokratismus, gegen geistige Reaktion 
und politisme Knemtung auflehnte, hatte vielleimt fiir die sozialen For
derungen der Arheitersmaft Verstiindnis zu gewinnen und der sozialen 
Bewegung die Hand zu reimen vermomt. Aum durm den deutsmen 
Protestantismus ging damals ein neuer F riihling hindurm. Mitten in 
der Garung des Revolutionsjahres tagte als ein Seitenstiick zum Frank
furter Parlament in Wittenherg der erste Deutsme Evangelisme Kirmen
tag und hesmloB die Griindung eines Deutsmen Evangelismen Kirmen
hundes, die freilim damals nimt zur Ausfiihrung kam, sondern sim erst 
nam den Ersmiitterungen des Weltkrieges verwirklimte. In Wittenherg 
hielt Wimern, der durm seine Arheit an den Hamburger Proletarier
kindern tiefe Einhlicke in das soziale Elend getan hatte, seine hekannte 
Rede. Er hat sie im namsten Jahre in seiner "Denksmrift an die 
deutsme Nation" verofIentlimt, namdem er hereits 1848 eine Ahhand
lung "Die Proletarier und die Kirme" gesmriehen hatte. In heiden 
Smriften steUt sim Wimern nidtt, wie es hisher in der evangelismen 
Kirme Deutsdtlands iihlim gewesen war, der sozialistismen Bewegung 
lediglim ahlehnend und feindselig, sondern weitherzig und verstandnis
voll gegeniiher. Er erkennt riickhaltlos die Versaumnis und die Smuld 
der Kirme gegeniiher dem Sozialismus an, wie es spater aum die Bot
smaften von Bethel und Stockholm getan hahen. Er redet von jenen 
"Indifi"erenten, die iiherhaupt meinen, die Dinge seien, wie sie ehen 
sein sollen, die haufig sim mit der rimtigen Lehre, die sie predigen, 
trosten und im 'grellsten Widersprum mit dieser Lehre keinen Finger 
riihren, welmen also eigentlim die zugrundegehende Menge gleim
giiltig ist." Und gleim am Anfang der Denksmrift heiBt es: "Wir setzen 
als Zugestiindnis voraus, daB das, was der Sozialismus und Kommunis
mus im tiefsten Grunde seines Strehens verhirgt, die entstellten, aher 
dom Wahrheit hergenden Ziige des Angesimts einer tiefgeheugten, 
smmerzerfiillten Mensmheit sind, die sim in sozialer Beziehung nam 
Erlosung und Wiedergehurt sehnt." Aum darin eilt Wimern seiner 
Zeit weit voraus, daB er im AnsdtluB an Viktor Aime Huher die mrist
lime Barmherzigheitsiihung und die Fiirsorge alten Stils durm den 
Assoziationsgedanken zu ersetzen oder wenigstens zu ergiinzen sumt, 
daB er nehen den Verhindungen fiir Hilfshediirftige Assoziationen der 
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Hilfsbediirftigen selbst zu smafitm empfiehlt. Wie anders ware woW 
die soziale und kirmlime Entwidclung in Deutsmland verlaufen, wenn 
dieser Weduuf Wimerns in den maBgebenden kirmlimen Kreisen kraf
tigen Widerhall gefunden hatte und beherzigt worden ware. 

Das ist leider nimt gesmehen. Wie die politisme Bewegung des Jahres 
1848 in der politismen Reaktion der folgenden Jahre rasm verehhte, 
so sind aum im deutsmen Protestantismus die Anregungen des Witten
berger Kirmentages von 1848 nie zur remten Entfaltung gekommen. 
Zwar versumte Wimern immer von neuem die kirmlimen Kreise auf 
die soziale Not hinzuweisen und fur soziale Betatigung zu gewinnen, 
wie seine Smritten "Die Wohnungsnot der kleinen Leute" (l8S7), "Die 
Aufgahe der evangelismen Kirme, die ihr entfremdeten Angehorigen 
wiederzugewinnen" (1869), "Die Mitarheit an den sozialen Aufgaben 
der Gegenwart" (1871) heweisen. Aher all diese Stimmen verhallten 
ziemlim ungehort. Die Smimt der Gehildeten hatte offenhar ehenso
wenig Verstandnis dafur wie die fiihrenden Kreise der Kirme. So wurde 
die proletarisme Arheiterhewegung in Deutsmland immer mehr in die 
Isolierung, in einen irreligiosen Materialismus und in den Klassenkampf
gedanken hineingedrangt. Es gah fur die Arheiterhewegung weder zum 
gehildeten Biirgertum und damit zur Welt des deutsmen Idealismus nom 
zur Kirme und damit zu den Werten des mristlimen Glauhens irgend
eine Brii<ke. 

Aum die Stoe<kersme Bewegung Ende der 70er und Anfang der 
80er Jahre vermomte daran nimt viel zu andern. Denn sie ging von 
Anfang an von falsmen Voraussetzungen aus und falsmen Zielen ent
gegen. Stoe<ker war durm seine ganze Entwi<klung und Lehensfuhrung 
der sozialen Frage gegeniiher ganz anders eingestellt als Wimern. Ais 
er 1877 die Leitung der Berliner Stadtmission iihernahm und dadurm 
mit den sozialen Noten des Proletariats in vielfame Beriihrung kam, 
trat er zwar fiir die Besserung der wirtsmaftlimen Lage der Arheiter
smatt und fiir die Anerkennung vieler sozialpolitismer F orderungen 
des vierten Standes mit dem ganzen Temperament seiner impulsiven 
Personlimkeit ein. Aher ihn trieh dahei weniger das soziale Verant
wortlimkeitsgefuhl als vielmehr die Sorge urn die Zukunh: von Staat 
und Kirme, mit deren Interessen er viel enger als Wimern verkniiptt 
war. Fiir Stoe<kers kirmlim-soziale Arheit ist immer der kirmlime Ge
simtspunkt, die Zurii<kgewinnung der Entfremdeten fur die Kirme, das 
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Beherrsmende, und seinen sozialpolitismen Vorsmlagen haftet meist 
etwas von jener vaterlimen Bevormundung an, die dem irregeleiteten 
Proletarier zeigen will, was wahrhaft zu seinem Besten dient. Bei aller 
warmen Anerkennung der Notwendigkeit, die krassen MiBstande der 
sozialen Entwiddung zu beseitigen und die wirtsmaftlime Lage der 
Arbeitersmaft zu bessern, wird dom die sozialistisme Bewegung grund
satzlim abgelehnt und iiber die Sozialdemokratie vielfam mit verstand
nisloser SmrofIheit geurteilt. Mit Notwendigkeit ergah sim von hier 
aus fiir StO~er der Weg in die Politik. Durm SmafIung politismer 
Konkurrenzorganisationen will er versumen, den EinfluB der Sozial
demokratie auf die Arbeitersmaft zu bremen und durm Griindung einer 
mristlim-sozialen Arbeiterpartei die Arbeiter aus dem sozialdemokrati
smen in das biirgerlime Lager heriiberzuziehen. 

Verstarkt wurden diese Tendenzen nom dadurm, daB aum dem Auf
treten Stoe~ers, genau wie seinerzeit dem Auftreten Wimerns, sehr 
rasm eine soziale Reaktionsperiode folgte. Anfang 1878 hielt Stoe~er 
seine beriihmte Eiskellerversammlung und verofIentlimte sein mristlim
soziales Programm. Aber nom in demselben Jahre kam es unter dem 
Eindru<k der Attentate auf den Kaiser zu dem Sozialistengesetz, das 
ungeheuer viel zur Versmarfung der sozialen Spannungen und der 
Klassengegensatze beitrug. Und im Jahre 1879 erlieB der PreuBisme 
Evangelisme Oberkirmenrat seine bekannte Ansprame, in der vor aller 
sozialen Betatigung der Kirme gewamt und den Geistlimen gegeniiber 
der Mitarbeit an den sozialen Fragen Vorsimt und Zurii~haltung emp
fohlen wurde. 

Wenn dieser Rii~sffilag nimt von langer Dauer war, wenn trotzdem 
aus dem gebildeten Biirgertum wie aus kirffilimen Kreisen wieder ver
sumt wurde, Brii~en zur sozialistismen Arbeitersmaft zu sffilagen, so 
ist das auf der einen Seite den sogenannten Kathedersozialisten zu ver
danken, auf der andern Seite dem Kreis, der urn Friedrim Naumann 
sim zusammensffiloB. Eine Reihe fuhrender Nationalokonomen, unter 
denen vor aHem Adolf Wagner, Gustav Smmoller, Lujo Brentano und 
Max Weber zu nennen sind, wandten den sozialen Problemen ihr be
sonderes Interesse zu und setzten sim fur eine zielhewuBte Durmfiihrung 
staatlimer Sozialpolitik ein. Politism standen diese Manner auf sehr 
versmiedenem Boden. Aher bezeimnend fiir sie aile war, daB sie bei 
ihrem Kathedersozialismus nimt von irgendwelmen politismen Ahsim-
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ten - weder der politisdten Forderung nodt der politisdten Bekampfung 
der Sozialdemokratie - getriehen wurden, sondem daB sie lediglidt aus 
ihren wissensdtaftlidten Erkenntnissen heraus soziale MaBnahmen fur 
die im Wirtsdtaftskampf Sdtwadteren, fur das besitzlose Proletariat for
derten. Gerade diese Reinheit ihres sozialen Wollens, diese Freiheit 
von allen politisdten Nebenabsimten gab ihren Gedanken und Forde
rungen eine eigentiimlidte Kraft. 

Zunadtst ganz unabhangig von diesen Kathedersozialisten, vielmehr 
ausgehend von Widtem, unter dessen geistigen EinfluB in den Jahren 
unmittelbar nadt Widterns Tod Friedridt Naumann als Oherhelfer im 
Rauhen Haus in Hom hei Hamburg gekommen war, begann Naumann 
Mitte der BOer Jahre, als Pfarrer in einem erzgebirgisdten Strumpf
wirkerdorf, seine soziale Gedankenwelt zu gestalten. Hier, wo Kohlen
berghau, F abrikindustrie und Heimarbeit sim zusammendrangten, lernte 
Naumann die ganze GroBe und Sdtwere der sozialen Not kennen. Mit 
dem niimtemen Wirklidtkeitssinn, der ihn stets ausgezeimnet hat, und 
mit jener feinen psydtologisdten Einfuhlung, die seine besondere Gahe 
war, versudtte er, in die Gedankenwelt der Arbeitersmaft und der 
Sozialdemokratie einzudringen. 1890 ging er als Vereinsgeistlimer der 
Inneren Mission nam Frankfurt a. M. und erkannte hier bald, daB 
gegeniiber dem sozialen Massenelend die dtristlime Barmherzigkeits
iihung und die Arheitsweise der Inneren Mission, die einzelne soziale 
MiBstande zu heilen versudtte, versage. Es galte vielmehr, die Ursadten 
des sozialen Elends zu ergriinden und die sozialen Note als Massen
ersdteinung durm die staatlidte Gesetzgebung zu bekampfen. Dieses 
Bestreben, die wirtsmaftlidten Zusammenhange zu studieren und der 
staatlidten Sozialpolitik immer neuen Anspom zu gehen, fiihrte Nau
mann mit den Kathedersozialisten zusammen und madtte ibn rasdt zum 
geistigen Fiihrer eines sozial interessierten jiingeren Gesdtledttes von 
Theologen wie von Nimttheologen. Naumann hat durdt seine Arbeit 
nimt nur die evangelisdte Kirdte weithin mit sozialem Geist erfiillt, son
dem aum auf weite Kreise der Gehildeten sozial und religios anregend 
gewirkt. Er hat damit wie kaum eine andere Personlidtkeit seiner Zeit 
Brii<ken von der Kirdte zum Sozialismus und von der Kirdte zum ge
bildeten Biirgertum gesmlagen. 

Die Gedanken der Kathedersozialisten und die Anregungen F riedridt 
Naumanns fanden eine Pflegestatte in dem 1890 gegriindeten Evange-
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lis<.h-Sozialen Kongreft Allerdings ist nehen dem Nationalokonomen 
Adolf Wagner ni<.ht Friedri<.h Naumann, sondem Adolf Stoecker der 
eigentli<.he Griinder des Kongresses gewesen. Aher s<.hon 18<)6 s<.hied 
Stoecker mit seinen engeren politis<.hen F reunden aus dem KongreB 
aus. Diese Trennung war ni<.ht, wie es zumeist dargestellt wird, dur<.h 
theologis<.he Gegensatze hedingt - ein Zusammenwirken der vers<.hie
denen theologis<.hen Ri<.htungen im KongreB ist au<.h we iter mogli<.h 
gewesen -, sondem sie erfolgte deshalh, weil der KongreB si<.h mit der 
politis<.hen Tatigkeit Stoeckers unvermis<.ht erhalten und seine politis<.he 
Neutralitat wahren wollte. Und sie war eine innere Notwendigkeit, da der 
KongreB si<.h s<.hon im Jahre na<.h seiner Griindung gegeniiher den Ten
denzen der Stoeckers<.hen Bewegung deutli<.h auf die Seite der Katheder
sozialisten und Friedri<.h Naumanns gestellt hatte, wenn er in seinen 
Satzungen seine Aufgahe dahin hestimmte, "die sozialen Zustande un
seres Volkes vorurteilslos zu untersu<.hen, sie an dem MaBstah der sitt
li<.hen und religiosen Forderungen des Evangeliums zu messen und diese 
selhst fur das heutige Wirts<.haftslehen fru<.htharer und wirksamer zu 
ma<.hen als hisher", und wenn er in seinem Arheitsprogramm "politis<.he 
Prosyletenma<.herei" ausdriickli<.h ahlehnte. 

Das Zusammenarheiten von Theologen und Nationalokonomen, von 
Vertretem der Kir<.he und der Wirts<.haftswissens<.haft in der Erorterung 
sozialpolitis<.her und sozialethis<.her Fragen, wie es der Evangelis<.h
Soziale KongreB zum erstenmal verwirkli<.hte, ist fiir die ganze Weiter
entwicklung der sozialen F rage in Deuts<.hland von groBter Bedeutung 
geworden. Es wurden dadur<.h die nationalokonomis<.hen Erkenntnisse 
der wirts<.haftli<.hen Zusammenhange fiir die soziale Arheit der Kir<.he 
fru<.hthar gema<.ht und andererseits der wissens<.haftli<.hen Fors<.hung an 
den sozialen Fragen yom Evangelium aus ethis<.he und religiose Impulse 
gegehen. Gehildete, die si<.h lange der Kir<.he ferngehalten hatten, wur
den dadur<.h wieder fur die kir<.hli<.he Arheit interessiert, und kir<.hli<.hen 
Kreisen wurden fur das groBe Gehiet der wirts<.haftli<.hen Vorgange und 
Prohleme, an dem sie hisher meist ganz a<.htlos voriihergegangen waren, 
die Augen aufges<.hlossen. Nehen dem Evangelis<.h-Sozialen KongreB 
hat in dieser Ri<.htung vor allem au<.h die 1887 von Rade hegriindete 
Zeitsrurift "Die Christli<.he Welt" der Kir<.he wie dem gehildeten Biirger
tum wertvolle Dienste getan. 

An vers<.hiedenen Orten hildeten si<.h innerhalh der S<.hi<.ht der Ge-
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bildeten kleinere oder groBere Kreise sozial eingesteHter und religios 
interessierter Manner und Frauen. So aum in Leipzig. Fiihrend waren 
hier neben andern vor aHem Sohm und Gregory. In diesen Kreis ge
hort aum Dr. Giesecke hinein. Er war smon auf der Universitat Ende 
der 80er Jahre zusammen mit Walter Goetz stark von Brentano an
geregt worden und von da aus dann mit der Naumannsmen Bewegung 
und mit den Kreisen des Evangelism-Sozialen Kongresses in Verbin
dung gekommen. AuBer der Organisation des Kongresses waren es 
vor aHem die "Sozialwissensmafdime Vereinigung" und der Kreis der 
"Freunde der Christlimen Welt", die mit ihren wertvoHen Vortrags
abenden und ihren oft stark bewegten Debatten iiber religiose und 
kirmlime, theologisme und soziale Fragen in der zweiten Halfte der 
90er Jahre in Leipzig viele lebendige Mensmen zusammensmlossen 
und aum auf eine groBe Zahl von Studenten versmiedener F akultaten 
tiefgehenden und nadthaltigen EinfluB ausiibten. Unter den Leipziger 
Pastoren wirkte damals besonders Pfarrer Bonhoff an der Reformierten 
Kirme auf diese religios und sozial interessierten Gebildeten durm seine 
geistvoHen Predigten. Neben ibm gab jenem Kreis der V orstadtpfarrer 
Georg Liebster durm seine selbstandige und immer eigene "'ege su
mende Personlidtkeit wie vor aHem aum durm seine offendimen reli
giosen Diskussionen mit der Arbeitersmaft starke Anregungen. In der 
"Sozialwissensmafdimen Vereinigung" und in dem "AussmuB fiir volks
tiimlime Symphoniekonzerte" stand Dr. Giesecke mit im Vordergrund. 
Direkt mitarbeitend oder mit stets freigebiger Hand helfend ist er den 
genannten Bewegungen durm mehr als drei J ahrzehnte verbunden ge
wesen. Mit Friedrim Naumann verband ihn eine enge sozialpolitisme 
und politisme Gemeinsmaft. 

Freilim aum diese Entwicklung blieb nimt ohne smwere Hemmungen. 
Zum drittenmal stellte sim einem sozialen Impuls, der der Welt der 
Gebildeten und der Organisation der Kirme gegeben worden war, 
eine politisme Reaktion entgegen, wie sie in den SOer Jahren Wimern 
und Ende der 70er Jahre Stoecker erlebt hatte. Das war Anfang des 
Jahres 18<)6, wo unter dem EinfluB des Freihcrrn von Stumm der Kaiser 
in seinem bekannten T elegramm an Geheimrat Hinzpeter die politismen 
Pastoren als ein "Unding" und mrisdim-sozial als "Unsinn" bezeimnete, 
und wo der preuBisme Oberkirmenrat gleimzeitig in einem ErlaS, "betr. 
Beteiligung der Geistlimen der evangelismen Landeskirme an sozial-
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politismen Aktionen" emeut vor sozialpolitismer Arheit wamte. Aum 
in anderen Landeskirmen kam es damals zu ahnlimen antisozialen Er
klarungen, in der samsismen Landessynode z. B. zu der hekannten 
Resolution Wam. Ganz im Einklang damit wurde dem Evangelism
Sozialen KongreB im Jahre 1897 hei seiner T agung in Leipzig die 
Thomaskirme fur den ErofInungsgottesdienst verweigert. 

Eine sehr emste F olge jener Reaktionsstimmung war, daB damals 
aum Naumann, veranlaBt durm die Hemmungen, die sim in der Kirme 
seinem sozialen Idealismus entgegenstellten, mit der Griindung der 
national-sozialen Partei in die Politik hineinging. Aber er tat das dom 
aus ganz andem Motiven heraus als Stoe<.ker. Er wollte mit seiner 
national-sozialen Partei niemals eine hurgerlime Konkurrenzorganisation 
zur Sozialdemokratie smaffen, sondem eher eine geistige Hilfstruppe 
fur die soziale Bewegung. Er erkannte in seinem klaren Wirklimkeits
sinn, daB hei der engen Bindung der protestantismen Landeskirmen 
an den Staat, die damals nom hestand, eine soziale Bewegung in der 
Kirme sim nimt werde durmsetzen konnen, wenn nimt zuvor die so
ziale Kraft und die soziale Gesinnung im Staat gestarkt wurde. Das 
aber konnte nam Lage der Dinge nur auf dem Wege politismer Ein
wirkung gesmehen. So muBte Naumann diesen Weg gehen, ohwohl 
seinem hohen Idealismus und seinem selhstandigen Geist die politisme 
Bindung gewiB niemals leimt gewesen ist. Gleimzeitig voIlzog sim da
maIs allerdings aum ein hedeutsamer Umsmwung in N aumanns innerer 
Gedankenwelt. Sein ursprunglimer enthusiastismer Optimismus, sein 
anfanglimer Glaube, daB mit den Kraften des Evangeliums eine un
mittelhare Umgestaltung der sozialen Verhaltnisse erreidJ.bar sein muBte, 
smwand immer mehr. Besonders auf seiner Orientreise im Jahre 1898 
erkanllte Naumann, daB sim aus dem Evangelium und dem Neuen 
Testament fur die komplizierten Wirtsmaftsverhaltnisse der Gegenwart 
kein soziales oder wirtsmaftlimes Programm gewinnen laBt. Aum Sohms 
EinfluB ist offenhar hei dieser Entwi<.kIung von entsmeidender Bedeu
tung gewesen, und Sohms Auffassung des VerhaItnisses von Religion 
und Remt hat woW ganz wesentlim mit dazu heigetragen, daB Nau
mann in der F olgezeit immer mehr auf die religiose Motivierung sozial
politismer F orderungen verzimtete und zu einer immer starkeren Saku
larisierung der Sozialpolitik gelangte. 

Aber weder die Aktionen der staatlimen und kirmIimen Mamthaher 
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nom jene innere Umstellung in Naumanns Gedanken vermomten die 
soziale Bewegung innerhalh des Protestantismus aufzuhalten. Der Evan
gelism-Soziale KongreB iiherwand die Krisis der Jahre 18<)6 und 1897 
ohne Smwierigkeit und gewann im offentlimen Lehen Deutsmlands 
rasm immer starkere Bedeutung als ein Sammelpunkt a1Ier jener Kreise 
des gehildeten Biirgertums, die aus innerer religioser und ethismer 
Motivierung heraus ihrer sozialen Verantwortung sim hewuBt waren 
und ihre soziale Verpflimtung empfanden. Erst durm den Krieg wurde, 
wie so vieles andere, aum diese Zusammenarheit, die sim zwismen 
kleinen Kreisen der Gehildeten, der Kirme und der sozialen Bewegung 
gehildet hatte, aufs smwerste gestort. Der Evangelism-Soziale KongreB 
hielt in den Jahren von 1914 his 1924 nur einige wenige sparlim he
sumte T agungen und konnte aum seine literarisme Arheit erst 1924 
im alten Umfang wieder aufnehmen. Die kleinen Gemeinsmaftsgruppen 
religios und sozial interessierter Mensmen, die an vielen Orten und in 
sehr versmiedener F OrID gerade aum in Sachsen hestanden, losten sim 
auf, und es gelang nam Beendigung des Krieges oft nimt, sie wieder 
zum Lehen zu erwe<ken. Fast momte es manmmal smeinen, als ware 
alles, was in dieser Beziehung einst miihsam geworden war, in Triimmer 
geschlagen. 

Und dom erwuchsen dem Bemiihen nam einer Verhindung zwismen 
dem gehildeten Biirgertum, der protestantismen Kirme und dem Sozia
lismus gerade aus der Kriegs- und Nachkriegszeit aum wieder neue Im
pulse. Der Krieg hatte viele Vertreter gehildeter Stande drauBen im 
Felde mit Arheitem in enger Lehensgemeinsmaft zusammengefiihrt. Ge
wiB war aum das auf die Smar der immer Unhelehrharen ohne Ein
dru<k gehliehen. Aher gerade die Emsten und Namdenklimen hatten 
dom viel daraus gelemt, hatten in das Lehen und die Psyme des Ar
heiters manmen Bli<k getan und standen nam dem Krieg den sozialen 
Noten und F ragen aufgeschlossener und verstandnisvoller als vor dem 
Krieg gegeniiher. Aher aum die evangelisme Kirme gewann gegeniiher 
den sozialen F ragen eine andere Position. Durm den Wegfall des landes
herrlimen Kirmenregiments, durm die T rennung von Kirme und Staat, 
durm das Selhstandigwerden der einzelnen Landeskirmen in der Rege
lung ihrer Organisation und ihrer Verfassung, hesonders aber durm 
den nun endlim verwirklimten ZusammenschluB a1Ier deutsmen evan
gelismen Landeskirmen zu einem Deutsmen Evangelismen Kirmenhund 
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hekam die Kirme gegenfiber den sozialen Fragen cine starkere Verant
wortlidtkeit und zugleim eine viel groBere Bewegungsfreiheit. Smwan
kungen des sozialpolitismen Kurses im Staat hraumt die Kirme jetzt 
nimt mehr so, wie es friiher del' Fall war, zu folgen. Sie kann zu den 
sozialen Fragen in voller SelhsHindigkeit Stellung nehmen, so, wie es 
etwa durm die hekannte soziale Kundgehung des Betheler Kirmentages, 
durm die Kundgehung des Kirmenaussmusses zur W ohnungsnot und 
hei anderen Gelegenheiten gesmehen ist und sHindig weiter gesmieht. 
Endlim vollzogen sim aum auf dem Gehiet del' sozialen F rage wimtige 
Umgestaltungen. Wurde friiher urn einzelne sozialpolitisme F orderungen 
gekampft, so geht es heutzutage urn viel GroBeres, urn den Sinn del' 
Arheit iiherhaupt, urn die Behauptung del' seelismen Freiheit und Selh
standigkeit gegeniiher dem Dru<k eines durm. unaufhaltsame Rationali
sierung des Arheitsprozesses immer starker memanisierten Lehens. Die 
soziale F rage ist nim.t mehr auss<hlieBlim cine Arheiterfrage, sondern 
eine Lebensfrage, die weit in die Kreise des Mittelstandes, in die Reihen 
del' Beamten, Ingenieure, T emniker und leitenden Angestellten hinein
reimt, von denen viele durm die Ohermamt des Kapitals und durm die 
modeme Arbeitsweise ihre geistige und personlime Freiheit hedroht 
sehen. 

Bier erwamsen del' protestantismen Kirme in del' Gegenwart groBe 
und dankbare Aufgahen. Es geht zweifellos ein neues Sehnen nam 
Religion durm unsere Zeit hindurm. Del' Materialismus vergangener 
Tage, del' glaubte, aIle Weltratsel restlos losen und die Religion ab
smafIen zu konnen, ist heute nahezu versmwunden. Die Wissensm.aft 
beginnt iiberall wieder das Geheimnis zu sehen und das Ewige zu ahnen. 
Weithin aum unter denen, die den organisierten Kirmen und den iiber
lieferten Religionsformen fremd, ja ahlehnend gegeniiberstehen, findet 
man das Veriangen, sim tiber den Alltag mit seiner Arheitshetz, fiber 
die Ode eines memanisierten Lebens zu erheben und von innen her
aus, von einem Standpunkt, del' iiber diesel' Welt liegt, die an den 
Mammonismus verkauft ist, wieder seelisme Kraft und Simerheit zu ge
winnen. Wird die evangelisme Kirme auf dieses Sumen und Fragen 
Antwort gehen? Wird sic ihre Tore weit auftun und allen ein Daseins
remt in ihrer Mitte einraumen, die Christen sein wollen? Wird sic die 
remte Sprame und die remten Formen finden, urn in den Noten del' 
Gegenwart das alte Evangelium Jesu verstandlim und lehendig zu 
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mamen? Oder wird sie angstlim und engherzig gegen den grofien Strom 
neuen religiosen F ragens und Smnens sim absmliefien, ihren Beruf als 
V olkskirme verleugnen und zur Sekte werden? Nom laflt sim auf diese 
Fragen weder mit einem Ja nom mit einem Nein antworten. Nom ringen 
in unseren protestantismen Landeskirmen die Mamte der Beharrung 
und des F ortsmrittes, der Erstarrung und des Lebens, der angstlimen 
Sorge urn den Bestand aufierer F ormen und des wagemutigen Glaubens 
an die Kraft des Evangeliums miteinander. 

Diesem Ringen sollten unsere Gebildeten nimt gleimgiiltig zusmauen. 
Niemand soli so torimt sein zu glauben, daB trotz vieler Mangel und 
Smwamen die Kirmen sim etwa iiberlebt hatten und sim im Ahsterben 
befanden. DaB das bei der romism-katholismen Kirme nimt der Fall 
ist, mufi jedem, der die politismen Entwiddungen der Gegenwart einiger
mafien verfolgt, klar sein. Aher aum die evangelisme Kirme hat sim 
in den Stiirmen der Revolution als eine sehr feststehende Mamt erwiesen. 
Die Trennung yom Staat, die verfassungsmaflige und finanzielle Selb
standigmamung, die Kirmenaustrittsbewegung hat den Bestand der Kirme 
nimt wesentlim zu ersmiittem vermomt. Es ist ein ziemlim aussimts
loses Beginnen, an Stelle unserer gesmimtlim gewordenen und mit dem 
Volkstum eng verwamsenen deutsmen evangelismen Landeskirmen neue 
Kirmengebilde smafIen zu wollen. Liegen die Dinge aber so, dann er
gibt sim fiir das gebildete Biirgertum die Frage, ob man die Herrsmaft 
in der Kirme engherzigen, sektiererismen Stromungen, den Kleinbiirgem 
mit ihrem begrenzten Horizont, den Wirklimkeitsfremden und geistig 
Rii<kstandigen iiberlassen oder an der Zukunftsgestalt dieser Kirme mit
bauen will. Aufiere Hemmungen zu solmer Mitarbeit an und in der 
Kirme sind heute kaum nom irgendwo vorhanden. Das Wahlremt zu 
den kirdtlimen Korpersmaften der einzelnen Gemeinden ist fast iiberall 
ein allgemeines, gleimes und geheimes Wahlremt fiir aIle iiber 21 Jahre 
alten mannlimen und weiblimen Gemeindeglieder, die in die Wahler
liste ihrer Kirmgemeinde eingetragen sind. 

Leider wird von unserem gebildeten Biirgertum dieser ganze Problem
kreis nom viel zu wenig durmsmaut und gewiirdigt. Dr. Giese<ke ge
hort zu denen, die friihzeitig erkannt haben, urn welme wimtigen Fragen 
es sim hier handelt. Obwohl mitten im modemen Wirtsmaftsleben 
an verantwortungsvollem und arbeitsreimem Posten stehend, hat sim 
Dr. Giese<ke in stiller Arbeit mit der modemen theologismen Literatur 
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und ihren Problemen vertraut gemamt. Sein 1927 ersmienenes Bum 
"Religion und Kirme und Jesus" liefert den Beweis dafiir. "1st Religion 
heute nom moglim?, braumen wir sie?, in welmer Gestalt?, was ist 
iiherhaupt Religion?, kann die evangelisme Kirme mit dem, was sie als 
Religion bietet, die religiosen Bediirfnisse der Gegenwart erfiilIen, wenn 
es solme gibt?": das sind die Fragen, mit denen das Bum beginnt und 
auf die der Verfasser eine Antwort geben momte. "Volk und Kirme, 
Kirme und Volk, darunter die < Gebildeten' wie das <Proletariat' be
griffen, mtissen zusammenkommen wie Volk und Staat, wenn es eine 
deutsme Zukunft geben solI", das wird am Eingang gleimsam als Ziel 
und Programm hingestellt. Aber Dr. Giese<ke hat aum immer erkannt, 
daB neben der theoretisdten Erkenntnis und Durmdringung der Pro
bleme in der Kirdte die praktisdte Mitarbeit stehen muB. Er, der Viel
beschaftigte, hat sidt darum sogleidt bei Einfiihrung der neuen Kirdt
gemeindeordnung in die kirdtlime Vertretung seiner Gemeinde hinein
wahlen lassen und leistet hier seit 6 Jahren wertvolle Mitarbeit. Er hat 
in den Verhandlungen immer wieder den Bli<k auf die groBen Fragen 
und Zusammenhange gelenkt, aber aum fiir einzelne Seiten des Gemeinde
lebens, wie z. B. fiir die Kirmenmusik, warmes und tatiges Interesse be
kundet. Es war erfreulidt, daB die Leipziger Kirdtgemeinden bei der 
Synodalwahl im Jahre 1926 Dr. Giese<ke aum in die samsisdte Landes
synode wahlten, wo er sidt der Gruppe der Evangelisdt-volkskirdtlimen 
Vereinigung ansmloB. Hier in der Synode, einem Kreis, der leider nur 
wenige Vertreter des Wirtsmaftslebens in seiner Mitte zahlt, ist sein 
Urteil namentlidt bei der Verhandlung sozialer Fragen, wie etwa bei 
der Debatte tiber eine Kundgebung zur Erwerbslosenfrage, von Wert 
gewesen. "Die Aufgahe der Kirme sehe idt darin," so hat Dr. Giese<ke 
damals ausgefiihrt, "daB sie dem Mensmen seelisdt helfen muB, daB sie 
in dem einen das Verantwortungsgefiihl we<ken muB, daB sie dem 
anderen die Mittel geben muB, tiber diese Note hinwegzukommen. Das 
muB sie allerdings vorbehaltlos tun. Sie darf zunadtst nidtt danadt fragen, 
welme Religion und sonstige Ansdtauung der Mensdt hat. Sie muB 
sidt einfam seiner Not annehmen . .. T ut sie das, dann werden die
jenigen, die der Kirme heute fernstehen, am allererstcn zu ihr kommen, 
dann kann sie sie aum wciterfiihrcn." 
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AIs Rudolf Hildebrand im Jahre 1887 der neuen "Zeitschrift fiir den 
deutschen Unterricht" ein Leitwort mitgab, da ging er davon aus, daB 
die Deutschen gerade daran seien, ein neues Leben eben als Deutsche 
zu beginnen, und nun endlich daran gingen, dem Amt, das ihnen yom 
Weltgeiste als Anteil an der groBen Arbeit der Volkergemeine zuge
wiesen sei, zu geniigen. In dieses Amt miisse das neue Geschlecht 
hineinwachsen, konne dies aber nur, wenD es hineinwachse auch in 
seine Sprache und den Inhalt von Geist und Gemiit, soweit er in 
Worten zur Erscheinung und Gestaltung kommen kann. Er wies auf 
Schillers Wort: "Die Sprache ist der Spiegel einer Nation; wenn wir 
in diesen Spiegel schauen, so kommt uns ein groBes, treffliches Bild 
von unsselhst daraus entgegen" - dieser Spiegel solie sich wiederholend 
in jedem Deutschen darstellen. Nur wenn jeder Schiiler von dem 
Gang der Entwicklung einen Begriff mit fortnehme ins Leben, nur 
wenn in ihm der Besitz an Sprache und Schrihtum lehendig werde, 
werde das junge Geschlecht schaff en konnen an der Aufgabe unseres 
Volkes. Deutsche Sprache und deutsches Schrifttum seien der gemein
same Besitz aller; in ihrer Pflege miiBten sich daher aile Schulen 
vereinigen "zum Heil unserer nationalen Bildung und Zukunft", in 
dieser Pflege Hinden sie aber auch das Mittel, den Gegensatz zwischen 
Humanismus und Realismus zu iiberwinden. 

Mit diesen Worten hat Hildebrand dem deutscheD Unterricht der 
letzten 40 Jahre tatsachlich den Weg gewiesen: immer hat dieser 
Unterricht danach gestrebt, Mittelpunkt und Einigendes aller deutschen 
Schulen zu werden, immer mehr ist er dazu vorgeschritten, "nicht 
aufs Gedachtnis zu rechnen" und Kenntnisse zu vermittein, sondem 
die Schatze der Sprache und des Schrifttums lebendig werden zu 
lassen. Aber Hildebrand filhrte in dieser V orrede auch einen Ver
gleich durch, wie die Entwicklung auf politischem und sprachlichem 
Gebiet verlaufen sei, und meinte, solch vergleichende Betrachtung 
werde dem Lehrer ein Schild sein gegen die Gefahr, das Kleine zu sehr 
als groB zu behandeln, zumal sie auch das Kleine und Kleinste in das 
Licht eines groBen Zusammenhanges stelle. Doch auch filr die Jugend 
sei solch vergleichende Betrachtung wichtig, eiDer der Keime, die ihr 
die Schule iiber die fertigen Kenntnisse hinaus schulde. 
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In diesem Vergleich, in dem Betonen der groBen Zusammenhange 
und dem Hinweis auf Keime, liegt sdlOn der beste Ansatz zur Weiter
entwiddung: daB aus dem deutsmen Unterrimt die Deutsdtkunde er
wums. Denn nimts anderes will ja die Deutsdtkunde, als das Einzelne 
und Kleinere in groBere Zusammenhange hineinstellen, die Ersmeinun
gen versmiedener AuBerungen des deutsmen Lebens in ihrer Entwi<k
lung vergleimen und dadurm Krafte we<ken, die sim entfalten in der 
Arbeit des neuen Gesmlemts an der Aufgabe des Volkes. 

Mit gutem Grund gehen wir gerade von diesen Worten aus; die 
"Zeitsmrift fur den deutsmen Unterrimt" war eine der wenigen Er
smeinungen auf dem Gebiet der deutsmen Sprame und Literatur, die 
Dr. Giese<ke bei seinem Eintritt in den Verlag vorfand. Heute ist dies 
Gebiet reim bestellt, aber aum heute nom konnten Hildebrands W orte 
als Leitgedanken fiber diesen Teil der Verlagsarbeit gesetzt werden. 
Smon die ersten Werke, denen wir nam dem Eintritt Dr. Giese<kes be
gegnen, dienen dem Lebendigmamen der Sprame und der Erforsmung 
des Volksgeistes. Heute aber versumt eine ganze Fulle von Werken 
deutsmkundlime Zusammenhange aufzude<ken, ans Leben des Volkes 
in Sprame und Dimtung heranzufiihren, nimt in der Freude am ein
zelnen, sondern urn Leben aus Leben zu we<ken. Dabei ist aum eins 
gelungen, was smon Hildebrand als Aufgabe der Zeitsmrift hinstelIte: 
die Verhindung von Wissensmaft und Smule immer lebendig zu halten. 

Aus der groBen F estsmrift von 1911 geht hervor, daB der wissen
smaftlime Verlag nam fruhen Anfangen wenig zur deutsmen Literatur, 
nom weniger zur deutsmen Sprame gebramt hatte und daB aum der 
Smulhumerverlag his in die 80 er Jahre fur den deutsmen Unterrimt 
nimt allzu bedeutend gewesen war. Aus neuerer Zeit fand Dr. Giese<ke 
hesonders Arbeiten von Hildehrands Smuler Otto Lyon vor, der ja 
aum 1887 die "Zeitsmrift fur den deutsmen Unterrimt" begrundet hatte. 

In der Ara Giese<ke kam Oskar Weise hinzu mit seinen versmiede
nen Werken, die der Spramgesmimte, der Asthetik und der Stilistik 
dienten, ferner Smroder mit seinem "Papierenen Stil" . Von der Sprame 
zur V olkskunde sdtlug Sohns (Pflanzennamen 1897; 6. Aufl. 1920) die 
Bru<ke. Die Volkskunde erfreute sim hesonderer Pflege, indem zwismen 
190I und 1910dreiBande der Sammlung "Smlesiens volkstumlime Vher
lieferungen" ersmienen und von 1898 an Oskar Dahnhardts Arheiten 
"Naturgesmimtlime Volksmarmen" (1898; 7. Aufl. 1925/27), "Die deut-
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sdIen MardIen" (1902/03; S. Aufl. 1922/28), die "Heimatklange aus deut
sdIen Gauen" (1901/02) und die "Sdtwanke" (1908; 4. Aufl.1928). 1m 
vorigen Jahre wurde dieser Verlagszweig - Jugendiiteratur, die aus dem 
Volkstum echt und stark, ungekunstelt und gesund hervorwachst - herei
<hert urn die "Nordlandhelden" von Hermann Ei<ke (1927): ein BudI, 
das stilistisdl und ausstattungsmaBig zeigt, was deutsmer Jugend heute 
gehoten werden kann. Rein wissensmaftlidI war Dahnhardts Sammlung 
"Natursagen" (1907 his 1912), die ein moglidIst gesdIlossenes und zum 
VergleidI geeignetes Material zusammenhringen wollte - ein AhsmluB 
ist nidtt erreidIt, da Dahnhardt hereits 1914 fiel. Ein Smritt zur Zu
sammenfassung war Bo<kels "PsydlOlogie der Volksdimtung" (1906). 
Von wissensdIaftlimen "Terken ist aus der Zeit his 1902 nodi Albert 
Kosters feine Kellermarakteristik (1900) zu nennen. 

Den Bumern fur praktisdIen SdIulhetrieh wandte Dr. Giese<ke starke 
Aufinerksamkeit zu. Das "Dohelner Lesehum" , das aus dem Hildehrand
kreis hervorgegangen war, wurde von Evers und Walz auf die preuBi
sdlen Anstalten uhertragen, 1904 fur die samsismen Realanstalten he
arheitet. 190I wurde das groBe Werk von Dietlein, Pola<k u. a. "Aus 
deutsdten Lesehiimern" uhernommen, 1902 eine Sammlung hegonnen, 
die Didtterwerke des 19. Jahrh. der SdIule zuganglidt mamen sollte. 

Mit dem Jahr 1902 konnen wir einen gewissen Ahs<hnitt feststellen. 
Mehrere Jahre hradtten nur den Aushau des sdIon Begonnenen, aher 
nimts wesentlidt Neues. Das hatte seinen guten Grund. Der zweite 
Kunsterziehungstag (1902) hatte fur die Behandlung der deutsmen 
Sprame und Literatur neue F orderungen aufgestellt: man wollte nimts 
mehr wissen von den vielen Einzelheiten; der Eindru<k des Ganzen 
musse erstreht werden, das Erlehen ward hetont im Gegensatz zum 
auBerlidIen Aneignen, das Erfassen des Kunstlerismen ohne jede Nutz
anwendung. Damit war audI die Freiheit der Lehrerpersonlimkeit ge
fordert gegenuher allen Regeln und Stufen; es gah kein Gesetz mehr, wie 
man es madIen muBte, man konnte nur nom zeigen, wie man es selhst 
mamte, und andere anregen, audI ihrerseits einen Weg zu finden. Diese 
neue Einstellung muBte sim erst langsam durmsetzen. 

Starke Hilfe kam mr von der WissensdIaft, die aum mrerseits neuen 
Bahnen zustrehte. 1906 ersdIienDiltheys Werk: "Das Erlehnis und die 
DidItung" (G.-A. 1924). Hier galt es, von dem einzelnen Dichter aus, 
aus seiner Individualitat heraus elas Werden des Werkes zu erfassen, 
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den Schaffensvorgang darzustellen ohne jede erklarende Hypothese, zu 
zeigen, wie der Dichter das Stulk wirklichen Lebens zu allgemeiner 
Bedeutsamkeit erhebt, wie der Dichter immer wieder den Zusammen
hang mit dem Leben finden mull DaB das Bum in so wirksamer Ge
smlossenheit herausgebramt wurde trotz immer neuer Hemmungen darf 
B. G. Teubner als besondere Ehre bumen. 

Als nachster erschien Walzel mit seinem Buch uber Romantik, das 
Uber die Einzelerscheinungen hinweg die Gesamtentwitklung aufzeigen 
wollte. 1m Jahr darauf folgte Witkop mit seiner "Geschichte der deut
schen Lyrik" (1909; 3. Aufl.1925). Auch er will den inneren Zusammen
hang zwismen der Dimterpersonlidtkeit und dem Werk; das Lehens
gefiihi des Dimters gilt es zu erfassen, aus dem sein Werk hervorquillt. 

Unter den weiteren wissensmaftlimen Ersmeinungen steht das Werk 
des ZUrimers Emil Ermatinger im Vordergrund. In der Entwitklung der 
Literaturgesmimte von der positivistism-historismen Feststellung zur 
Deutung von Sinn und Zusammenhangen nimmt Ermatinger seine be
sondere Stellung darin, daB er nimts mehr yom Positivismus wissen 
will, daB er aber aum der Auflosung der Literaturgesmimte zugunsten 
einer rein asthetism-philosophismen Betramtungwiderstrebt. Sein Bum 
("Das dimterisme Kunstwerk. Grundbegriffe der Urteilsbildung in der 
Literaturgesmimte" 1921; 2. Aufl. 1923) setzt sim mit beiden Haupt
stromungen auseinander: hei jeder ist der Blilk dem sim hewegenden 
Leben des gegenwartigen Ganzen, der Volksgemeinsmaft im weitesten 
Sinne, abgewandt. DemgegenUher gilt es seiner "dynamismen oder or
ganismen" Methode, "die Weltansmauung des Dimters, Stoff und Form 
in seinem Werk nimt als starre GroBen sondem als Bewegung und Wir
kung organismen Lebens zu betramten". Er will zeigen, wie sim dem 
Gedanken- und dem Stofferlebnis ("Idee und Motiv") als Synthese das 
Formerlebnis zugesellt, das den kUnstlerismen Ausdrulk der erlebten 
Ideen und Bildmasse bestimmt. So geht er Uber die Erlebenstheorie 
Diltheys hinaus. 

Gab dieses Werk die Grundlage, so fiihrte Ermatinger in seiner drei
handigen "Gesmimte der deutsmen Lyrik seit Herder" (1921; 2.Aufl.1925) 
seine ldeen praktism durm und hietet damit eine der wenigen zusammen
fassenden Darstellungen einer Dimtungsgattung. Zunamst geht Erma
tinger auf Wesen und Entwilklung der Lyrik ein, "erfaBt eine lyrisme 
Eingebung aus dem Geist und der Seele der Zeit, aus den Oher- und 
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Unterstromungen groBerer Einwirkungen, zumeist philosophisdter Er
kenntnisse, die das Leben der Zeit wie der einzelnen Personlidtkeiten 
beeinflussen und beherrsdten" (Sarnetzki), zum andern sudtt er nadt 
seiner eigenen Methode das Material zusammenzufassen "mit der Liebe 
und Erlebenskraft des Kiinstlers" zu einer groBen Linie. 

Bezeidtnend ist der Titel des nadtsten Werkes " Weltdeutung in Grim
melshausens Simplius Simplizissimus" (1925). Ermatinger sieht in diesem 
oft verkannten Werke die Faustdidttung des 17.Jahrh., erkennt hier "Er
losung der Seele durdt die Betradttung des Zeitlidt -Wandelharen als 
Gleidtnis des Gottlidt-Ewigen". Von diesem Einzelwerk geht er dann 
weiter zu der Darstellung der ganzen Zeit in "Baro<k und Rokoko in 
der deutsdten Didttung" (1926); wieder will er die Didttung aus der Welt
ansdtauung ableiten: "Diese ist fur die deutsdte Didttung im 17. Jahrh. im 
wesentlidten von der Theologie, im 18. Jahrh. hauptsadtlidt von der Philo
sophie her bestimmt. Natiirlidt ist, indem man die in Betradtt kommen
den Gedankenreihen aufde<kt, damit zugleidt der allgemeine geistige 
Zeitgrund gekennzeidtnet, in dem audt die anderen Sdtopfungen ktinst
lerisdter Art gewadtsen sind." 

Wenn man die Sdtarfe betradttet, mit der der Sdtweizer Didtter
Professor seine Methode gegen die anderen Wege der zeitgenossisdten 
Literaturgesdtidtte ahgrenzt und verteidigt, so wird man dem Verlag 
doppelt danken, daB er dieser eigenwilligen, aber gerade darum so 
pa<kenden Ersdteinung die Wirkung in der deutsdten wissensdtaftlidten 
Welt gesidtert hat. 

Von allgemeineren Darstellungen sind nodt zu erwahnen Bruno Busses 
kraftvoll zusammenfassende Geschichte des "Dramas" von der Antike 
bis zur Gegenwart (ANuG 1911-1913), deren sich, nachdem der Verf. 
furs Vaterland gefallen war, eine Reihe namhafter Herausgeber annah
men (2. Auf}. 1918-1922,4 Bde); femer Rohls "Gesdtidtte der deutsdten 
Didttung" (1913; 6. Aufl. 1927), die tiber den Kreis der Sdtule hinaus 
Beadttung verdient durdt die verstandnisvolle Einfuhrung in Zeiten und 
Personlidtkeiten - eine wirklidt lesbare Darstellung. Einen neuen Ver
such stellt Heinrich Lem<kes "Deutsches Didtten" dar (1927), ein lite
raturgesdtichtlidtes Lesebuch, das neben Proben "Bilder" gibt, ansdtau
lim " gestaltet " , was sonst oft nur Stoff blieb. Endlich gehort hierher 
Hirts Arbeit tiber "Das F ormgesetz der epismen, dramatisdten und 
lyrismen Dimtung" (1923). 
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Von Einzelarbeiten aus der deutsmen Literaturgesmimte sind zu 
nennen Gertrud Baumers Bum iiber "Goethes Freundinnen" (1909; 
3. Auf]. 1921) und Bremkers "Ludwig Rimter und Goethe" (1926). 

GroBere Zusammenfassungen erstreben wieder Bomhausen "Smiller, 
Goethe und das deutsme Mensmheitsideal" (1920) und Smurig "Lebens
fragen in unserer klassismen Dimtung" (1923). 

Wahrend auf dem Gebiete der Literaturwissensmaft seit 1906 eine 
Iebhafte, weithin wirkende Tatigkeit entfaltet wurde, sind der Ersmei
nungen auf spramIimem Gebiet nimt viele. Weises Biimer erfreuten 
sim vieler Auflagen, versmiedene Bandmen der Sammlung "Aus Natur 
und Geisteswelt" hesmaftigten sim sehr emsthaft mit Einzelfragen, eins 
sumte zusammenzufassen: Kr. Sandfeld-Jensen, die "Spramwissensmaft" 
(2. Auf]. 1923): er will, ausgehend vom Deutsmen die Methoden und 
Ergebnisse der historischen Spramwissensmaft aufweisen. Es ist kein 
Zufall, wenn wir immer wieder Werken hegegnen, die eine Art "Zu
sammensmau" anstreben,liegt es dom gerade in der Art Dr. Giese<kes, 
auf solm groBere Oberhli<ke hinzuarbeiten. Von groBeren Werken sind 
nur zwei zu nennen: Smneiders Sammelwerk "Meister des Stils" (1922), 
mit dem die neue Bewegung auf Stilbetramtung und Stiliibung einsetzte, 
und nun Kieseritzky "Die Smonheit unserer Muttersprame" (1926). 
Wieder widmet sim der Verlag einem, der eigene Wege geht. Der Ver
fasser, ein geborener Balte, der seit Jahrzehnten allein in SmIesien lebt, 
singt aus tiefem Glauben an die deutsme Sprame "ein hohes Lied von 
ihrem Wohllaut. Vielleimt hat nom niemand so tief wie er in die Ge
heimnisse der Klangwirkungen unserer Muttersprame hineingehormt". 
Er begriindet geradezu eine Wissensmaft vom Wohllaut unserer Sprame. 

Wenn man sieht, wie mutig hier neue Pfade hesmritten werden, ist 
zu hoffen, daB aum unsere Spramwissensmaft bald wieder zu starkerem 
Lehen erwamt, und wir diirfen vertrauen, daB dann aum der Verlag 
Teubner zu den Verkiindem neuer Ergebnisse gehort. 

ZuBeginn des zweitenJahrzehnts fanden sim Vertreter des Deutsmen 
an den Homsmulen und an den hoheren SdlUlen zu gemeinsamer Ar
beit zusammen: sie wollten dem deutsmen Unterrimt, der vielerorts unge
hiihrlim zUrii<kgedrangt worden war, zu seinem Remt verhelfen, wollten 
ihn aber aum aus der zu engen Einstellung nur auf deutsme Sprame 
und Literatur herausfiihren. Dazu galt es, daB aum. die Wissensmaft sim 
entsmloB, die Verbindung herzustellen zwismen den Arbeiten aller 
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derer, die sidt mit deutsmem Wesen und deutsmer Kultur hesdtaftigten, 
und die einzelnen Fadter, politisme undKulturgesmidtte, Literatur- und 
Spramgesdtimte, Kunstgesmidtte undVolkskunde, in inneren Zusammen
hang und zu frudttharer Wedtselheziehung zu hringen. Die neue Be
wegung faBte ihre Bestrehungen zusammen unter dem Namen Deutsdt
kunde. Damit sollte nimt ein neues F adt hegriindet werden, aber ein 
neues Prinzip sollte den Unterridtt und die Wissensmaft hefrumten. 
Nodt stehen wir mitten im Kampf urn die Einzelauswirkung dieser 
Deutsmkunde, aber wenn kein Lehrplan fur eine hohere Schule mehr 
aufgestellt werden kann, ohne daB er deutschkundliche Gedanken ver
wirklicht, wenn auch die Volksschule heute die Deutschkunde als Bil
dungsgrundsatz anerkennt, so darf man doch schon von erfolgreidter 
Arbeit reden. Mit groBer F reude machen sich auch Gelehrte innerhalh 
und auBerhalh der Grenzen unseres Reiches daran, ihre verschiedenen 
Wissenschaftsgebiete einmal deutschkundlich zu hetrachten, d. h. zu 
fragen, wie sich in der Entwiddung der Religion oder der Kunst, der 
Sprache oder des Schrifttums, der Musik oder der Philo sophie , der 
Lehensformen gehohener Schichten oder des breiten Volkes deutsches 
We sen ofIenhart; mit fremdem We sen ringt und immer wieder zu 
Eigenem streht. Schon liegen auch hier Arbeiten vor, die zeigen, daB 
die neue Betrachtungsweise neue Ergebnisse hringt. 

An dieser Arbeit darf der Verlag Teubner seinen redlichen Anteil 
huchen. Er hat - unter unmittelbarem Anteil von Dr. Giese<ke - seine 
"Zeitschrift fur den deutschen Unterricht" und ihre Erganzungshefte der 
neuen Bewegung zur Verfugung gestelIt, his sie dann geradezu den 
Namen "Zeitschrift fur Deutschkunde" annahm. Es war nicht leicht fur 
den Fuhrer des altphilologischen Verlags, hier mitzumachen, da die 
Neugrundung zunachst zu schweren Auseinandersetzungen mit den Ver
tretem der alten Sprachen fuhrte (heute ist der Gegensatz liingst er
ledigt). Aber mit einer hemerkenswerten Freiheit der Gesinnung 
gab Dr. Giese<ke mir fur die Umgestaltung der Zeitschrift freie 
Bahn. Und als idt in schwerer Zeit an ilm mit dem Gedanken 
herantrat, durch eine "Deutschkunde. Ein Buch von deutscher Art 
und Kunst" mitzuhelfen in dem Kampf urn Erhaltung deutscher 
Art, da hat Dr. Giese<ke, sobald er sah, daB Krafte da waren, die 
diesen Versuch emstlich wagen wollten, sich mit aller Hingabe des 
Ruches angenommen 0916; 4. Auf}. 1923). Der Versuch muBte 
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zunachst in bescheidenen Grenzen durchgefiilut werden; inzwischen 
ist die Bewegung weiter vorgeschritten. Daher konnte der Verlag an 
ein groBeres wissenschaftliches Unternehmen herantreten, zu dessen Be
treuung sich mit mir, als dem Herausgeber des ersten Unternehmens, 
Friedrich Panzer und Franz Schnabel verbanden, und das Abert, Bigel
mair, Beyer, Bojunga, Brandi, Bomke, Freytag-Loringhoven(t), Giese, 
Grantz, Heusler, Ne<kel, Neumann, Michels, Spamer zu seinen Mit
arbeitern zahlt. Die zahe Energie, die der Verlag an dieses schwierige 
Unternehmen gesetzt hat, das unzahlige Verhandlungen notig machte, 
um eine gewisse Einheit zu sichern, verpflichtet zu hohem Dank. Fast 
noch mehr Zahigkeit erforderten die seit vielen Jahren laufenden Vor
bereitungen fur ein seit langem ersehntes, aber nom smwieriger durm
zufiihrendes "Samworterbum der Deutsdtkunde". Der Verlag gewann 
dafilr neben dem Bearbeiter der anderen deutsdtkundlimen Sammel
werke den Herausgeber der "Zeitsmrift filr deutsme Bildung", Ulrim 
Peters; die Deutsme Akademie in Miinmen hat dem Werke ihren Smutz 
zugesagt. Wenn in diesen T agen die ersten F ahnen dieses zweibandigen 
Worterbums vorliegen, so darf Dr. Giese<k.e sie mit Stolz als Ergebnis 
seiner weitsimtigen und iiberaus entsagungsvollen Betreuung betramten. 
Das Werk ist der smonste Dank an einen Mann, der sim einer neuen, 
ihm zunamst innerlim fremden Bewegung mit immer wamsender Liebe 
angenommen hat. 

Um aum die Smule filr die neuen Gedanken zu gewinnen, smrieb 
Wilhelm Peper (1919) seine feine Arbeit "Deutsdtkunde als Bildungs
gesetz und Bildungsstofl". Dann aber galt es, aum unmittelbar EinfluB 
zu gewinnen durm die Lesebiimer. 

Fiir deren gedeihlime Ausnutzung in modernem Sinn hatte sdlOn 
1909 die Sammlung "Kunstsmatz deutsmer Dimtung" gesorgt, in der 
Wilhelm Peper filr die Betramtung lyrismer Dimtung (3. Aufl. 1922), 
Ernst Weber fiir die episme Dimtung neue Wege zeigten (3. Aufl. 
1<)21, Erweiterung 1922/23), die 1923 Albert Ludwig durm die Betram
tung der dramatism.en Dimtung erganzte. 

Aum das Lesebum war zwismen 18<)6 und 1909 langsam umgestaltet 
worden: an dem Werke von Smmid und Speyer fur hohere Madmen
sdmlen (18<)6) hatte Stephan Waetzoldt geriihmt, es breme frism und 
mutig mit dem Herkommlimen; "es ist zunamst ganz deutsm und will 
nur demDeutsmen dienen". 1909 wurde das Dietleinsme Lesebum um-
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gearbeitet und ersmien Kuhne und Vorwerks "Lesebum fur Vorsmulen" . 
Ein Stu<k weiter fuhrte dann Gaudigs "Lesebum fur hohere Madmen
sdlUlen". "Das allgemeine Ziel ist Mitwirkung am Werden der Person
limkeit." "Diesem Ziel hat das Lesebum in ganz besonderem MaBe zu 
dienen; es gewinnt durm dieses Ziel seine innere Einheit. Das Lesebum 
wahlt daher aus den Gebieten des ubrigen Unterriruts eben die StofIe 
aus, die dem Aufbau eines personliruen Lebens mehr unmittelbar dien
lim sind. - Urn die Smulerinnen in die Denk- und Gefuhlsweise ihrer 
Zeit so tief als moglim einzufuhren und ihre Denk-, Gefiihls- und 
Willenskraft auf die Aufgaben unserer Kulturperiode hinzulenken, ist 
das neuere Sdtrifttum unter Zuru<kweisung veralteter, minderwertiger 
StofIe ausgiebig berii<ksirutigt." 

Einer anderen Aufgabe des Deutsruunterriruts, aum in die wissen
sruaftlirue Prosa einzufiihren, dienten ein Lesebum von Heydtmann und 
Kell~r (l910fI.) und versruiedene Sammlungen. 

Das alles galt aber nur den hoheren Madmensruulen und den Semi
naren. Dr. Giese<ke erkannte, daB auf die Dauer die Lesebumer fur 
hahere Knabensmulen nirut dahinter zuru<kbleiben konnten und daB 
man nirut warten durfe, bis aum hier neue Rirutlinien herauskamen, 
wie sie die Madruensmulen so glu<klim angeregt hatten. Es war fcei
liru ein Wagnis, ohne solme amtlimen Rirutlinien etwas Neues zu 
sruafIen; es hatte aber den Vorzug, daB nun einmal ein Leseburu rein 
aus den Bedurfnissen des deutsruen Unterrimts heraus gesruafIen wer
den konnte. Der Plan, zunamst das "Dobelner Lesebum" durru ein neues 
zu ersetzen, stellte fceiliru vor eine so sruwierige Aufgabe, daB es alles 
Zuredens durm Dr. Giese<ke bedurfte, bis man an einen Entwurf heran
trat. Dr. Giese<ke konnte hierbei ausnutzen, daB siru hier Gelegenheit 
giibe, der "Deutsrukunde" ein gut Stu<k vorwiirts zu helfen. In der Tat 
zeigte siru bald, daB man Gaudig wohl in vielem zum Vorbild nehmen 
konnte, daB aber deutsmkundlime Gesirutspunkte in manruem eine 
andere Auswahl bedingten; andemteils hatte gerade die starkere Be
amtung, die man nun der Darstellung smenkte, zur F olge, daB man ent
sruieden mit allen Realien aufriiumte und von all dem, was gut zu wissen 
war aus den Narubargebieten, nur das aufnahm, was diruterisrue Ge
staltung erfahren hatte. Es ist nirut meine Aufgabe, die Gesruirute von 
"Wagen und Wirken" zu smreiben (I. Aufl. 1921, Neue Ausg. 1925H.), 
nur zweierlei darf im festhalten: der Plan, wie iru ihn im Januar 1917 
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im Hause B. C. Teubner in standiger Fiihlung mit Dr. Giese<.ke aufge
stellt habe, ist unverandert durmgefuhrt worden und gilt heute nom. 
Das Lesehum. hat aum in PreuBen und vielen anderen Landem Auf
nahme finden konnen, da die preuBismen Rimtlinien fiir Lesehiimer 
sim auf denselben Grundlagen aufbauten. Zum andem: nom vor Er
smeinen irgendwelmer Rimtlinien hat der Verlag mutig dies Lesebum 
herausgebramt mitten in den T agen der Geldentwertung, und er darf 
sim riihmen, das erste aus der groBen Zahl deutsmkundlimer Lese
hiimer gesmafIen zu hahen, die heute an unseren hoheren Smulen zu 
deutsmer Art erziehen helfen. 

Heute ist "Wagen und Wirken" zu einem ganzen Lesebumwerk aus
gehaut mit seinen Heimatausgahen und Beiheftcn, mit meinem Gedimt
hand - aum er ging als erster neue Wege -, mit dem Weidelsmen 
Kulturkundlimen Lesehum "Deutsm" (1927) und mit den "Literatur
kundlimen Leseheften" von Hartmann, Salomon und Weidel 0926fI.). 
Erganzt wird es durm eine Reihe im gleimen Geist gesmafIener Lese
hiimer: den ,,'Veggefahrten" fur Berufssmulen, "Herd und Smolle" 
fiir landlime Forthildungssmulen (Neue Ausg. 1926), "Heimat und Vater
land" fiir Mittelsmulen (925), die "QueUe" fur Polizeismulen. An Aus
landssmulen wirken jetzt zwei Lesebiimer des Verlags nebeneinander. 
Wahrend die deutsmen Kinder dort "Wagen und 'Virken" benutzen, 
hahnt das Lesebum von Miiller-PreuBer "Deutsm im Ausland" (g. Aufl. 
1928) den fremden Kindern den Weg zur deutsmen Sprame und Kultur; 
mit diesem Werk hat der Verlag B. G. Teubner nun aum im tiirkismen 
Heer Eingang gefunden. Fiir den Lektiireunterrimt ist eine reime Samm
lung von Erlauterungen zu Dimt- und Smriftwerken nom heute leben
dig: "Aus deutsmer Dimtung", aus derdieArheiten von Credner, Gaudig 
und Smnupp iiher unsere Klassiker sowie GefIckens "Griemisme Tra
godie" und Finslers "Homer" besonders hervorragen. 

Mit samtlimen Gebieten des deutsmen Unterrimts besmaftigt sich 
das neue Sammelwerk "Der neue Deutsmunterrimt", die 2. Auflage 
meiner "Forderungen und Wege fiir den neuen Deutsmunterrimt" (926). 
Dem Aufsatzunterrimt dienen neuerdings Smmieders Werke iiber den Auf
satzunterrimt auf psymologismer Grundlage und einedidaktisme und psy
mologisme Untersudmng, Smneiders smon genannte "Meister des Stils". 

Niemand erfreut sim wohl solmer Kritik wie der Verleger von Smul
hiimern. Wer einmal Einhli<.k gehabt hat in die unendlim smwierige 
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Arbeit eines Sdmlbumverlags, dem vergeht solme Lust zur Kritik, und 
langsam wamst in ihm eine ehrlime Bewunderung fur die Ausdauer, 
die Anpassungsfahigkeit und den Optimismus, deren ein solmer Verleger 
bedarf, will er den Mut behalten, immer von neuem urn die sprode Seele 
der deutsruen Jugendbildner zu werben. Wenn Dr. Giesecke diesen Mut 
immer gezeigt hat, wenn wir ihn gerade heute in dem ubertriebenen 
Kampf um deutsrue Unterrirutswerke ruhig seinen Weg gehen sehen, 
wenn er lebhafter als friiher fur den Deutsruunterrimt eintritt, so durfen 
wir das seiner tiefen Erkenntnis von der Bedeutung des deutsmen Unter
riruts gerade fur unsere Zeit zusrureiben. Daruber hinaus gilt aber 
seine Neigung und seine Forderung den Selbstandigen und Vorwarts
strebenden aum in der Wissensmaft, fur die es zu werben und zu kamp
fen heiBt. Moge ihm diese Liebe und Kampfesfreude noru lang erhalten 
bleiben in seinem hohen Beruf, deutsmer Bildung ein Wegbereiter und 
Fuhrer zu sein. 
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Wenn der Teubnersme Verlag von seinem altspradUimen Ausgangs
punkte aus in den letzten Jahrzehnten immer mehr aum das Gesamt
gebiet der Gesmimte in seine Tatigkeit einbezogen hat und heute als 
ein hervorragendes Verlagsunternehmen aum im Hinbli<k auf histo
risme Werke dasteht, so ist dies ein besonderes Verdienst von Dr. Gie
se<ke. Von den bedeutenden gesmimtswissensmaftlimen Zeitsmriften er
smeint eine ganze Anzahl bei B. G. Teubner und gibt der Arbeit Rahmen 
und Rimtung, so das "Armiv fur PapyrusforsdlUng", das "Af(hiv fur 
Religionswissensmaft" und die "Byzantinisme Zeitsmrift", friiher aum 
jahrelang die "Historisme Vierteljahrssmrift". Das "Armiv fur Kultur
gesmimte", das heute smon 27 stattlime Bande aneinandergereiht hat, 
erinnert an die besondere Stellung, die von jeher gerade Leipzig in der 
Pflege der Kultur- und Universalgesmimte eingenommen hat. Von den 
beiden Herausgebem ist Georg Steinhausen derjenige deutsme Kultur
historiker, der Gustav Freytag abgelost und eine umfassende deutsme 
Kulturgesmimte dem deutsmen V olke gesmenkt hat, wahrend Walter 
Goetz an der Leipziger Universitat die smon immer dort heimisme und 
zuletzt von Lampremt auf breiteste Grundlage gestellte kulturgesmimt
lime F orsmungsarbeit weiterfiihrt. In den vor einigen Monaten heraus
gekommenen F estsmriften zum 60. Geburtstag von Rudolf Kotzsmke 
und Walter Goetz ist dieser universalgesmimtlime Gesimtspunkt in 
besonderem Grade zum Ausdru<k gekommen, und es ist dabei Dr. Gie
se<ke zu danken, daB er diese Werke angeregt und herausgebramt hat, 
die sim durm den Gehalt ihrer Beitrage wie durm die Weite des Inter
essengebietes vor den vielen Festgaben auszeimnen, mit denen wir 
wahrend der letzten Jahre in so iiberreimlimem MaBe bedamt worden 
sind. 

Es ist ein smones Zeugnis emter Bodenstandigkeit, wenn eine Welt
firma wie das Teubnersme Haus von den Anregungen der engeren 
Heimat ausgeht und von hier aus die Pfahle vortreibt in femes Land. 
Der fromme Heimatsinn seines obersamsismen Stammes kommt darin zum 
Ausdru<k, wenn Dr. Giese<ke besonders sim bemiiht hat, die samsisme 
Gesmimte in solmen Werken zu fordern, die in allgemeine Zusammen
hange hinausgreifen. Als die "Samsisme Kommission fur Gesmimte" 

7* 
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gegrUndet wurde, stellte sidt ihr der Verlag sofort zur Verfiigung und 
bradtte die meisten ihrer Veroffentlidtungen, darunter die umfangreidten 
Aktenpublikationen, mit denen jede territorialgesdtidttlidte Arbeit be
ginnen muB. Dann hat die Kommission eine groBe, auf viele Bande be
redtnete Gesdtidtte des geistigen Lebens in Leipzig in Angriff genommen, 
von weldter bisher die Sdtulgesdtidtte von Kaemmel (1910), die Lite
raturgesdtidtte von Witkowski (1909) und die Musikgesdtidtte von 
Wustmann (1910) ersdtienen sind. Vor allem aber hat die Landes
universitat selbst es niemals versdtmaht, audt die Territorialgesdtidtte zu 
pflegen, und Dr. Giese<ke hat es sidt stets angelegen sein lassen, soldte 
Arbeiten der Offentlidtkeit vorzulegen. Idt denke da besonders an die 
monumentale Biographie, die Eridt Brandenburg dem Herzog Moritz von 
Sadtsen gewidmet hat und die immerdar ein Muster sein wird, wie terri
torial- und allgemeingesdtidttlidte Betradttung mit der biographisdten 
vereinigt werden kann. Audt mandter andere Leipziger Historiker ist in 
den Katalogen des Verlages vertreten, wie besonders Felix Salomon mit 
seinen grundlegenden Werken zur britisdten Gesdtidtte und seiner viel
benutzten Sammlung "Deutsdte Parteiprogramme", sowie Brandenburg 
und Seeliger mit ihrer "Quellensammlung zur deutsdten Gesdtidtte" und 
Rudolf Kotzsdtke mit seinen "GrundzUgen der deutsdten Wirtsdtafts
gesdtidtte" und der "Historisdten Geographie". Audt das Leipziger 
Historisdte Seminar hat wie das Institut fur Kultur- und Universal
gesdtidlte in Dr. Giese<ke einen V ermittlermit der Offentlidtkeit gefunden: 
die von Walter Goetz seit 1908 herausgegebenen "Beitrage zur Kultur
gesdtidtte des Mittelalters und der Renaissance" bezeugen die intensive 
kulturgesdtidttlidte Arbeit, die in Leipzig wahrend der beiden letzten 
Jahrzehnte geleistet worden ist. 1m Mittelpunkte steht dabei ein Problem, 
das fUr die kulturgesdtidttlidte Erforsdtung der abendlandisdten Welt 
geradezu zentral geworden ist - namlidt die F rage nadt der Entstehung 
der Renaissance aus dem geistigen und sozialen Leben des Mittelalters. 
Sdton Karl Brandi hat in seinem immer wieder aufgelegten, heute be
reits in 7. Auflage vorliegenden Budte "Die Renaissance in Florenz und 
Rom" das Problem anklingen lassen. Bis in unsere Zeit ragte ja nodt 
die alte, humanistisdte Ansdtauung von der Gesdtidtte Europas, wonadt 
die Entstehung der modemen Welt aussdtlieBlidt oder vomehmlidt der 
wiedererwadtten Antike verdankt werden sollte. In die Diskussion Uber 
diesen Fragenkomplex haben die Leipziger "Beitrage" in maBgeblidter 
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Weise eingegriffen, indem sie an bezeidmenden Personlidtkeiten oder 
Vorgiingen das Werden eines neuen Mensdten im ausgehenden Mittel
alter aufzeigten. Dem gleidten Gedanken dienen jetzt aum. die beiden 
neuesten Serien des Leipziger Instituts fur Kultur- und Universal
gesm.idtte, von denen die eine die Entwiddung des mensdtlim.en Bild
nisses behandelt, die andere Quellen zur Geistesgesdtim.te des Mittel
alters und der Renaissance herausbringt. In der Tat sehen wir jetzt die 
gesm.idttlim.en Grundlagen der modernen Welt sehr viel besser und 
rim.tiger als ehedem und konnen nunmehr die Linien der Entwiddung 
von sim.erer Warte aus aum. durm. die neueren Jahrhunderte ziehen. 

Indem wir aber an diese widttigste Aufgabe erinnern, weldte heute 
und in Zukunft unserer Gesdtim.tswissensm.aft gestellt ist, mussen wir 
desjenigen Historikers und Philosophen gedenken, der dieses groBe 
Problem zuerst allseitig erfaBt und seiner Losung ein ganzes, langes und 
reim.es Leben gewidmet hat: Wilhelm Dilthey. Es zeugt von einem Blick 
fur das Wesentlim.e, daB Dr. Giesecke die innere Zusammengehorigkeit 
aller Sdtriften Diltheys und ihre zentrale Bedeutung friihe erkannt und 
eine Gesamtausgabe veranstaltet hat, wie sie keinem anderen Historiker 
jemals zuteil geworden ist - die emzige Ranke-Ausgabe der BOer Jahre 
vielleim.t ausgenommen. Was in vielen Zeitsdtriften zerstreut, an den 
entlegensten Stellen versteckt und vielfam. sm.on wieder vergessen war, 
wurde nun zu bequemer Benutzung zusammengesteIlt; nun erst sind 
diese Arbeiten allgemein bekannt geworden, in denen der abendlandism.e 
Mensm. analytism. erfaBt und die Entstehung des deutsm.en Geistes kri
tism. entwiaelt wird. Die gesm.im.tswissensdtaftlim.en Bande der "Kul
tur der Gegenwart" wie der Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" 
smhen in gleim.er Weise, die gesm.im.tlim.en Grundlagen unserer eigenen 
Zeit zu deuten. Es ist nim.t moglim., sie aIle hier einzeln aufzuzahlen; aber 
erinnert sei wenigstens an jenen Band, den Bezold, Gothein und Koser 
im em.ten Geiste Diltheys den heroism.en Zeiten der neueren Kultur
entwicklung gewidmet haben. Wie stark Dr. Gieseae von diesen Pro
blemen aum. personlidtberuhrt ist und mit ihnen umgeht, hat er vor kurzem 
durm. seinen Beitrag in der "Festsm.rift fur Walter Goetz" bewiesen, 
wo er die Entwiddung der abendlandism.en F rommigkeit darstellt, und 
durm. die SdtluBfolgerungen, die er aus den also gewonnenen histo
rism.en Resultaten zieht, die Gegenwartsbedeutung aller dieser Probleme 
und gesm.im.tswissensm.aftlim.en F orsm.ungen ganz unmittelbar erkennen 
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laBt. Aum die Smriften von Theodor Litt, die im iihrigen dem Ge
hiete der Padagogik angehoren, greifen in diesen gesmimtswissensmaft
limen Zusammenhang. 

Aher der Verlag hat sim unter der Fiihrung von Dr. Giese<ke aum 
die Pflege der minder hohen und geistigen, aher dennom ehenso not
wendigen Zweige des gesmimtlimen Studiums angelegen sein lassen. 
Wir denken hier hesonders an den "GrundriB der Gesmimtswissen
smaft", den A. Meister herausgegehen hat und der fast vollendet vor
liegt. Zahlreime Ahteilungen des fur jeden F amgelehrten und fiir jeden 
Studierenden unenthehrlim gewordenen Werkes sind smon in mehr
famer Auflage herausgekommen; von den hesten F amkennem ist hier 
alles ausgehreitet, was an "Hilfswissensmaften" und an "Sonderwissen
smaften" dem geordneten gesmimtlimen Studium sim anfiigt. Zu jenen 
gehoren Palaographie und Urkundenlehre, Chronologie, Siegel-, Wap
pen- und Miinzkunde, Methodenlehre und Quellenkunde, zu diesen 
zahlen vomehmlim Wirtsmafts-, Verfassungs- und Remtsgesmimte. Ein 
ahnlimes Werk, das in seiner Art dom wieder ganz anders ist und ganz 
anders sein muBte, hat Dr. Giese<ke aum fiir die "Deutsmkunde" an
geregt: in den "Grundziigen der Deutsmkunde", von denen der 2. Band 
soehen ersmeint, hahen die Vertreter der einzelnen gesmimtswissen
smaftlimen Famer die deutsme Gesmimte vom speziell deutsmkund
limen Standpunkt aus hehandelt, so daB hier ein Oherhli<k iiher das 
ganze gesmimtlime Lehen des deutsmen V oIkes gegehen ist. 

Als der Weltkrieg aushram, war der deutsme Budthandel, soweit er 
die gesmimtswissensmaftlime Literatur pflegte, vor eine verantwortungs
volle Aufgahe gestellt: es galt, den ofIentlimen Geist ohjektiv iiher die 
Lage, ihren historismen Sinn und ihre Aussimten zu unterrimten. Der 
Verlag hat sim dieser Aufgahe in vomehmer und erfolgreimer Weise 
unterzogen. Das groBe Sammelwerk "Deutsmland und der Weltkrieg", 
das die namhaftesten Historiker, Nationalokonomen und Juristen mit 
Mannem der Verwaltung hearheitet hahen, hat damals viel Aufsehen 
erregt und vor aHem aum in den neutralen Landem unsere Stellung ge
festigt. Kein Bum der ganzen Kriegsliteratur hat femer so viel zur Ver
hreitung emter gesmimtlimer Bildung heigetragen als das in zahlreimen 
Auflagen verhreitete Werk des Smweden Rudolf Kjellen, aus dem wohl 
die Mehrzahl unserer Gehildeten ihre Kenntnis der auswartigen Politik 
gesmopft hahen: die iiherlegene Ruhe und Vielseitigkeit Rankesmer 
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Betramtung ist in diesem Gesmimtsmreiher der modernen Weltmamte 
lebendig geworden und hat es ihm ermoglimt, die Linien dort weiter
zufiihren, wo Ranke und Max Lenz sie in ihren Sdtriften iiber die 
"GroBen Mamte" niederlegen muBten. Nam dem ungliiddimen Aus
gang des Krieges ersmien das Bum in der notwendig gewordenen Um
arbeitung und Erganzung unter dem Titel "Die GroBmamte und die 
Weltkrise", und demnamst soIl es nam dem Tode des Verfassers in 
einer vom Verlage angeregten, unter Leitung von Haushofer durm be
rufene Fadtleute vorgenommenen erneuten Umarbeitung wiederum 
herauskommen. Aum andere Biimer, die der Krieg angeregt hat, sind 
durm die namfolgenden Ereignisse berimtigt worden, ohne daB dies 
ihren dauernden Wert beeintramtigt hatte. So smrieb Karl Hampe fiber 
Belgien, A. Hettner fiber RuBland und -fiber "Englands Weltherrsmaft 
und ihre Krisis", K. Haushofer iiber Japan. Ein Bum von G. Wegener 
fiber China und eine zusammenfassende Geopolitik von R. Hennig 
werden sim in Kfirze ansmlieBen. 

Wenn smon dieser Oberbli<k fiber die Anregungen, welme von 
Dr. Giese<ke auf gesmimtswissensmaftlimem Gebiete ausgegangen sind, 
die starke Bezugnahme auf das Leben und seine Bedfirfnisse, die innere 
Verbindung von Wissensmaft und Praxis erkennen laBt, so tritt dies 
nom viel starker zutage, wenn wir die Arbeit betramten, welme der 
Verlag im Interesse des gesmimtlimen Unterrimts geleistet hat. Hier 
vor aHem ist Dr. Giese<ke personlim fiihrend gewesen, hat die Aufgabe 
erkannt, die rimtigen Manner ausgewahlt und zu gemeinsamer Arbeit 
zusammengefiihrt. Die enge Verhindung, in welme der Verlag einst 
smon hei seiner Begriindung mit Smule und Unterrimt getreten war 
und welme er seither immer fester gekniipft hatte, legte die Besmafti
gung mit gesmimtspadagogismen F ragen smon immer nahe, und es 
waren von jeher gute Lehrbfimer der Gesmimte, die aus der Teuhner
smen Offizin hervorgegangen waren, in der Hand der Smiiler ge
wesen. Aher die Entwi<klung des modernen Lebens hramte es mit sim, 
daB Offentlidtkeit und Lehrersmaft immer unzufriedener mit dem be
stehenden Gesmimtsunterrimt geworden waren und die Reformhediirf
tigkeit allgemein anerkannt wurde. Unter diesen Umstanden bildete 
sich, nom vor dem Kriege, der "Verb and Deutscher Gesmimtslehrer", 
als dessen Organ die Zeitsmrift "Vergangenheit und Gegenwart" seit 
dem Jahre 1910 im Teubnersmen Verlage herauskommt. Prof. Fritz 
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Friedrim hat als SmriftIeiter - in den ersten Jahren in Verbindung mit 
Pro£ Paul RiihImann - in grofizUgiger Objektivitat aile Rimtungen und 
Ansimten in der Zeitsmrllt zu Worte kommen lassen, interessante Dis
kussionen wurden in diesen Spalten geffihrt, das Bewufitsein von der 
Grofie der Aufgabe und ein optimistismer Glaube an ihre ErfUllung 
beflfigelten die Mitarheiter, und der Herausgeber hat selhst als das erste 
Grundbum der Reform sein Werk "Stoffe und Probleme des Gesmimts
unterrimts" gesmrieben, das 1915 im Teubnersmen Verlage herausge
kommen ist, seither mehrfam aufgelegt wurde und jedem Gesmimts
lehrer vertraut geworden ist. So klarten sim allmahlim die Ansimten 
und fuhrten aus der Kritik am alten Unterrimt zu den Grundlinien 
eines neuen. Man erkannte, dafi der Gesmimtsunterrimt eine Unmenge 
toten Ballastes mitsmleppte, ~r die Smfiler niedergedrfi<kt und sie 
gesmimtsfeindlim gemamt hatte; man sah - es war in den letzten Jahren 
vor Aushrum des Weltkrieges - den wunderbaren Aufsmwung unserer 
deutsmen Jugend, ihre Hinwendung zu den groBen Aufgaben der sozialen 
Gemeinsmaft und der religiosen Selhstemeuerung, und man erkannte, 
was gerade der Gesmimtsunterrimt, wenn er in der Auswahl des Stoffes 
und in der Methode der Darbietung das Rimtige fand, unseren Jfing
lingen bedeuten konnte. Es galt, vom Leben den Ausgang zu nehmen, 
an der Hand des gesmimtlimen Verlaufes Lebensfragen aufzuwerfen 
und zu erortern, den lebendig gewordenen Sinn ffir das Politisme zu 
fiben und zu entwi<keln. Die Fragen wurden eifrig diskutiert - in der 
Jugend nimt minder wie in dem jugendlim empfindenden T eile der 
Lehrersmaft; der Ruf nam einem Degen Gesmimtshume, das den neuen 
Gedanken entspreme, wurde immer dringlimer und zumal der Ruf nam 
einem Gesmimtsbum fUr Oberklassen, wei! in diesen vor aHem die 
neue Jugend sim bemerkbar mamte und die Not der Zeit allen 
auf den Fingern brannte. Denn die Zeit unmittelhar vor dem Welt
kriege, die dem Philister so geruhsam und langweilig zu sein smien, 
war in Wirklic:hkeit voll der homsten und zukunftsmwersten Probleme, 
nur dafi die Menge der Satten nimt sah, worum es ging und was auf 
dem Spiele stand. 

Dies war die Lage, a1s Dr. Giese<ke mit dem Plane eines Degen Ge
smimtsbumes hervortrat, die Mitarbeiter sammelte und mit ihnen die 
GrundzUge entwarf. Der Aufhau des Werkes stand bereits fest, die 
Verfasser hatten sim in den neuen Prinzipien geeinigt, sie waren an 
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der Arbeit - da bram der Weltkrieg aus; ein Mitarbeiter nam dem 
andem muBte aussmeiden, und erst nam Kriegsende konnte die Arbeit 
wiederaufgenommen werden. Die auBeren Verhaltnisse hatten sim ge
waltig geandert; aber die Jugend, die nun aus den Smiitzengriiben zu
riiddehrte, war in ihrem sittlimen Streben, in ihrer Ablehnung alles 
toten Wissens und in ihrem entsmiedenen Hindrangen zu den Auf
gaben des Staates eher nom gestarkt worden. Dazu kam nun der neue 
Staat selbst, der mehr wie jeder andere an einer weiten gesmimtlidten 
und politisdten Bildung der Jugend interessiert zu sein smien. Der alte 
Plan, der unmittelbar vor dem Kriege entworfen worden war, erwies jetzt 
seine innere Rimtigkeit; es bedurfte nimts als der Ausfiihrung. Jahre 
freilim vergingen mit dieser Ausarbeitung, und es waren die hartesten, 
weldte das deutsdte Vaterland gesehen hat. Dr. Giese<ke hat trotz der 
Aussidttslosigkeit der VerhaItnisse an dem Ziele unentwegt festgehalten, 
die Bearbeiter immer wieder ermuntert, bis der "GrundriB der Ge
sdtidtte fur die Oberstufe der hoheren Lehranstalten" vorlag. Der 
"GrundriB" steIlt, wie bekannt, die Unterweisung in den gesmidttlidten 
Problemen voran; er hat allen Gedamtnisstoff, der keinen unmittelbaren 
Bildungswert besitzt, preisgegeben, strebt nadt Obersidttlidtkeit und 
sdtarfer Gliederung und dringt auf Erorterung der politisdten Fragen. 
Die Erzahlung der V organge iiberlaBt er in den Oberklassen dem nie
mals ersetzbaren, unmittelbaren V ortrage des Lehrers oder dem Referat 
des Sdtiilers; er setzt voraus, daB viele Kapitel nur durdt gemeinsame 
Bespremung von Lehrem und Sdtiilem im Arbeitsunterridtt erfaBt wer
den konnen: die reimen Quellensammlungen des Teuhnersdten Ver
lages hat Dr. Giese<ke in Voraussidtt der kommenden Entwi<klung sdton 
vor dem Kriege hegriindet. In rasdter F olge sdtlossen sim eine Reihe 
von Lehrhiidtem fur die Unter- und Mittelstufe an, dazu eine Samm
lung knapper Heimatgesdtidtten, ein Bilderwerk zur Kunst- und Kultur
gesmimte, mehrere Unterridttswerke fur die aufstrehenden preuBisdten 
Mittelsdtulen und eine Anzahl methodisdter Sdtriften, so die tiefsmiir
fende Arheit von Weniger iiherdie" Grundlagen des Gesdtidttsunterridtts" 
und das Sammelwerk "Der neue Gesmidttsunterrimt". Audt der auBere 
Erfolg der versdtiedenen Unterridttswerke ist nidtt ausgehlieben. Sie 
haben in den meisten Sdtulen des nordlidten und siidlimen DeutsmIand 
F uB gefaBt und konnten teilweise in mehreren Parallelausgaben ersdtei
nen, die den versdtiedensten methodisdten Ansdtauungen und Bediirf-
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nissen Redmung tragen. Dem Verfasser dieser Zeilen gereimt es zur 
Be&iedigung, daB der Wunsm seiner ersten Arbeitsjahre vor dem Kriege 
heute erfiillt ist und die meisten deutsmen Studenten, die auf unseren 
Universitaten den versmiedensten F amstudien obliegen, ihre absmlie-
6ende gesmimtlime Bildung und die Kenntnis der neueren Jahrhunderte 
aus seinem Bume gesmopft haben. T rotzdem wird jeder, der den zukunfts
&ohen Optimismus erlebt hat, mit dem wir urn 1910 fur eine neue, bessere 
und hohere politisme Bildung unserer akademismen Jugend gekampft 
haben, nimt ohne eine gewisse Wehmut auf jene Zeit zuriilksehen. Aile 
au6eren Moglimkeiten fur einen neuen gesmidttlimen Unterridtt sdteinen 
heute gegeben, aber die Jugend ist eine andere geworden! In der Verwirrt
heit eines unendlim gesteigerten und intensivierten Lebens fehlen Ruhe und 
Konzentriertheit, ohne die nun einmal geistige Arbeit nimt zu gedeihen 
vermag; das Vielerlei uberflutet aum unsereSmulen, und der politismen 
Hodtstimmung von ehedem, die in Opposition gegen das kaiserlime 
Deutsdtland stand, ist im republikanismen Deutsdtland eine Gleim
gultigkeit aHem politismen und historismen Leben gegenuber gefolgt, 
die das Smlimmste fur die Zukunft unseres Staates befurdtten laBt. Vor 
aHem aber fehlt es an Nadtwums unter den Gesdtimtslehrem, weil 
unsere deutsdten F akultaten mitten im ehemen Tritt der weltgesmidtt
limen Ereignisse von ihrer Selbstsidterheit nimts verloren haben; nimt 
anders als vor zehn oder zwanzig Jahren pflegen sie ein im tiefsten 
Innem unpolitismes Asthetentum und fuhren die Studierenden, die 
kunftigen Lehrer der Gesmidtte, zu ver&uhten Produktionen atomisti
smer Art, statt ihnen eine universale Gesmimtskenntnis und eine sidtere 
Methode zu vermitteln. Die Gesmimte des Teubnersmen Verlages, der 
im Jahre ISn begrundet worden ist, ist aum in solmer Hinsidtt Iehrreim 
fur die Gegenwart; denn diese Gesdtidtte zeigt, wie der Weltruf der 
Firma und ihre wirtsdtaftlime Bedeutung jenseits der deutsdten Grenzen 
nor moglidt waren, weil die deutsme klassisme Philologie und weiterhin 
uberhaupt die hoheren Sdtulen der Deutsmen unerreimt dastanden in 
der Welt. Nodt ist der deutsme Kaufmann und der deutsdte Verleger 
mutig zur Stelle, wie gerade die Lebensarbeit des Semzigjahrigen zeigt, 
die wir heute riilkblilkend und dankbar ubersdtauen; wir wissen uns 
einig in dem Bewu6tsein, da6 nur die Gewohnung an edttes geistiges 
Leben die deutsme Jugend aus dem spielerismen Dasein der Gegenwart 
hinausfuhren und ein kommendes Deutsmland vorbereiten kann. 
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I. 
Urn die Jahrhundertwende erlieB die Kgl. Akademie fiir gemein
niitzige Wissensmaften zu Erfurt ein Preisaussc:hreiben fiir Bearbeitung 
des Themas: "Wie ist unsere mrumlime Jugend von der Entlassung aus 
der Volkssmule bis zumEintritt in den Heeresdienst am zwe<kmaBigsten 
fiir die staatsbtirgerlime Gesellsmaft zu erziehen?" 1m war wenige Jahre 
vorher gerade von diesem Gedanken angetrieben, zu einer vollig neuen 
Gestaltung des gesamten F ortbildungssmulwesens der Stadt Miinmen 
gekommen. Die F rage der Akademie war fiir mim smon beantwortet. 
1m hatte meinen Gedankengang nur niederzusdlfeiben. Ais der Preis 
mir zufiel, verofIentlimte die Akademie die Arbeit unter dem Titel: 
"Staatsbiirgerlime Erziehung der deutsmen Jugend." Sie hat bis heute 
amt Auflagen erlebt. 

Etwa amt Jahre nam der ersten VerofIentlimung der Arbeit veran
staltete die Deutsme Zentrale ftir Jugendfiirsorge im deutsmen Reims
tagsgebaude zu Berlin eine Konferenz, urn die gleime F rage unter Be
teiligung der versmiedensten Parteien und Berufe eingehend zu erortern. 
1m hatte das erste Referat zu erstatten und verofIentlimte es wenige 
Women darauf unter dem Titel: "Der BegrifI der staatsbiirgerlimen Er
ziehung" bei B. G. Teubner, mit dessen Verlag im damals bereits seit 
zwanzig lahren in enger Beziehung stand. Aum diese Sc:hrift hat bis 
heute sems Auflagen zu verzeimnen. 

In der Zwismenzeit war das Wort von der staatsbtirgerlimen Erzie
hung, von dem gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts nom ver
haltnismaBig wenig zu horen war, zum Smlagwort geworden. Das 
Problem war nimt etwa ein neues Problem; es taumte smon auf, als 
die absoluten Monarmien sim mehr und mehr in Staaten mit konsti
tutioneller Verfassung umwandelten und der Untertan "zum Staats
biirger" wurde, der an den Gesmi<ken des Staates aktiven Anteil neh
men konnte. W ohl eines der bemerkenswertesten Biimer smon aus 
dieser Zeit war das zweibandige Werk von Christian Daniel Voss, einem 
Lehrer am Padagogium in Halle, das 1799 unter dem Titel ersmien: 
"Versum tiber die Erziehung fiir den Staat." Aber dem Werk war kein 
praktismer Erfolg besmieden. Die Stimme des Rufers blieb ebenso un-
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gehort wie die seiner Namfolger, die von staatsbiirgerlimer Erziehung 
spramen, aber entweder nationale Erziehung oder Erziehung zur Vater
landsliebe meinten und filr diese Aufgabe entweder einen vertieften 
Gesmimtsunterrimt oder einen besonderen Unterrimt in Gesellsmafts
kunde forderten. Selhst Fimte und Jahn, deren Vorsdllage nimt bloB 
auf solme Unterweisungen gerimtet waren, sondem die das Problem in 
seiner Tiefe erfaBten, hattenkeinerlei EinfluB auf den Gang der offentlimen 
Erziehung. Kein Mensm wird sidt dariiber wundem, der die Gesdtimte 
der Reaktion kennt, in der das T umen des Vater Jahn als eine nEiterbeule" 
erklart werden konnte, die man aufstedten miisse (F riedridt Gentz) und 
in der die Zensur nimt erlaubte, daB Goethe und Smiller als Autori
taten bezeidtnet werden, sondem homstens als Autoren (Wien 1848). 

Zu wirklidtem Leben erwamte die Frage erst, als Kaiser Wilhelm II. 
zur Regierung kam und er nadt dem volligen Versagen des Sozialisten
gesetzes die sozialdemokratisdte Bewegung mit geistigen Mitteln in ihrer 
Entwidclung verhindem wollte. Was aber zunadtst in die Ersdteinung 
trat, sei es in den Erlassen des Kaisers, sei es in der Smulkonferenz von 
1890, sei es in weiteren Verhandlungen politisdter und unpolitismer 
Gruppen, war nimt eigentlidt staatshiirgerlime, sondem parteipolitisdte 
Erziehung oder staatspolitismer und historismer Unterrimt zum Sdtutze 
der Jugend gegen die Lehren der Sozialdemokratie. Es war Kraftigung 
der monarmisdten Gesinnung, etwas mehr Kenntnis der politisdten Ein
rimtungen des eigenen Vaterlandes und Versume zu einem besseren 
Verstandnis dieser Einridttungen. So hatte aum Napoleon I. die staats
biirgerlidte Erziehung gesehen (vgl. das Kaiserl. Dekret vom 17. Marz 
1808). So sieht es audt mutatis mutandis die russisme Union der Sowjet
republiken. Vielleidttwar aum die F ragestellung der Kgl. Pr. Akademie aus 
einer soldten Einstellung heraus gewamsen. Idt weill es nimt. Aber meine 
Antwort ging in vollig anderer Ridttung, und dieAkademiebekannte simzu 
meiner Antwort und zu meinen F orderungen hinsimtlim der praktismen 
Gestaltung staatsbiirgerlidter Erziehung im deutsdten Bildungswesen. 

Was waren diese F orderungen, und auf weldter Grundlage ruhten sie? 
Wenn wir hier Betramtungen iiber die Verwirklimungen der Idee der 
staatsbiirgerlimen Erziehung in den letzten 30 Jahren anstellen, so 
miissen wir natiirlidt zuerst die Frage beantworten, was denn mit dieser 
Idee iiberhaupt gemeint ist. Das 18. Jahrhundert meinte darunter nidtts 
als den braven, foIgsamen Untertan des Polizeistaates, das 19. Jahrhundert 
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den Monarmisten des Verfassungsstaates, das 20. Jahrhundert den Re
puhlikaner des souveranen Volksstaates. In Italien fuhlt sim der Fascist, im 
SowjetruBland der Kommunist als den emten und remten Staatsbiirger. 

Allein hier wird die Staatsform mit der Staatsidee verwemselt. In der 
Staatsform tritt der Trager der Staatsmamt in den Vordergrund. In der 
Staatsidee dagegen muB der Sinn des Staates zum Ausdrmk kommen. 
Der Sinn des Staates kann aher, heute wenigstens, kein anderer sein als, 
der geistigen und sittlimen Entwidclung der Gemeinsmaft, die ihn bildet, 
Smutz und Hilfe zu gewahren und im Kampfe der Interessen seiner 
Glieder einen Ausgleim nam den MaBstaben der Geremtigkeit und 
Billigkeit zu treffen, oder mit anderen Worten, der steigenden Versitt
limung der Gemeinsmaft diensthar zu sein. 1m Ursprung des Staates 
liegt dieser Sinn allerdings nimt. Die Wurzel des Staates in der Gesmimte 
der Mensdtheit ist die Gewalt, ist die Herrsmaft. Aber indem diese Ge
walt innerhalb gewisser Gebiete Smutz und Ordnung fur das Leben 
smuf, insbesondere aum fur das geistige Leben, konnte sim Erkenntnis 
und Sittlimkeit entwickeln, und diese rimteten dann ihr Denken und ihr 
Tun selbst auf das Gebilde der Mamt, auf den Staat. Vor dem Geiste 
steigt mehr und mehr ebenso wie die Idee des Mensmen so aum die 
Idee des Staates auf, und diese Ideen werden zu treihenden Motiven 
sowohl der allgemeinen Mensmenerziehung (pestalozzi) wie der spe
ziellen staatsbtirgerlimen (Fimte). Wenn diese Erziehung niemals ver
giSt, daB eine unausrottbare Wurzel des Mensmen im animalismen 
Selbsterhaltungstrieb steckt, und daB ebenso die unvertilgbare Wurzel 
des Staates im animalismen wie im geistigen Mamttrieb gesumt werden 
muB, dann wird sie, wie sehr sie sim aum von der Idee des Mensmen 
bzw. der Idee des Staates leiten laBt, niemals den Boden der Wirklim
keit unter sim verlieren. 

Staatsbiirgerlime Erziehung setzt also notwendig einen ethismen Be
griff des Staates voraus. Sie kann weder von einem juristismen nom 
weniger von einem soziologismen Staatsbegriff ausgehen. F reilim ist 
der im ethismen BegrifI gefaBte Staat eine ewige Aufgabe, wahrend der 
juristisme und soziologisme StaatsbegrifI lediglim die vorhandenen kon
kreten Staatsgebilde kennzeimnet. Aber "es ist ein Prinzip der Erzie
hungskunst," erklart Kant in seinen Vorlesungen tiber Padagogik, "das 
besonders solme Manner, die Plane zur Erziehung mamen, vor Augen 
hahen soIlen: Kinder sollen nimt dem gegenwartigen, sondem dem zu-
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kiinftig moglidten besseren Zustand des Mensdtengesdtledtts, d. i. der 
Idee der Mensdtheit und deren ganzer Bestimmung, angemessen erzogen 
werden". (J. Kant "Ober Padagogik", Ausgabe von Pro£ Voigt, S.75.) 

Nennen wir nun jene Gesinnung, die von der sittlidten Staatsidee 
getragen ist, Staatsgesinnung, so ist das Ziel der staatsbiirgerlidten Er
ziehung die Erziehung zu dieser sittlidten Staatsgesinnung. Diese Staats
gesinnung untersdteidet sidt sowohl von der blofien Redttsgesinnung 
wie von der bloSen Gemeinsdtaftsgesinnung wie von der blofien Na
tionalgesinnung. Der Redttsgesinnung liegt der Wert der Redttsordnung 
zugrunde, so wie sie nun einmal ist. Die sittlidte Staatsgesinnung aber 
beugt sidt zwar dem positiven Redtt, ist jedodt stets auf immer grofiere 
VersittlidlUng dieser Redttsordnung bedadtt. Die Gemeinsdtaftsgesin
nung braudtt weder mit der Staatsgesinnung etwas zu tun zu haben, 
nodt braudtt sie auf eine soldte notwendig zu fiihren. Sie kann ebenso 
einem religiosen Wert und seiner Giiterpflege dienen wie einem wissen
sdtaftlidten, asthetisdten, sozialen, wirtsdtaftlidten Werte. Sie kann sidt 
audt iiber aIle Staaten ausdehnen; man denke nur an die aIIgemein 
intemationalen Verbande. Aber audt die blofie Nationalgesinnung ist 
nodt keine Staatsgesinnung, wiewohl der Weg zur Staatsgesinnung im 
wesentlidten nur iiber die nationalen Giiter fuhrt. Denn die von mir ge
zeidtnete Staatsgesinnung ist eine sittlidte Idee von soldter Weite und 
Hohe, dafi sie notwendig iiber die blofie Nationalgesinnung hinausragt; 
sie hat nidtt die Enge der blofien Nationalgesinnung, sdtliefit diese aber 
in sidt ein. Waren beide Gesinnungen wirklidt identisdt, so konnten 
nidtt nation ale Parteien im Kampfe urn gewisse Ansdtauungen, die sie 
voneinander trennen, vollstandig das Staatsinteresse vergessen, und um
gekehrt konnten intemationale Parteien trotz ihrer Weltzusammenhange 
im gegebenen Moment dem nationaIen Staate, dem ihre Sondergruppe 
angehort, sein Redtt zuerkennen und fiir dasselbe eintreten, sofem dieser 
intemationalen Partei Geredttigkeit gegen aIle ein sittlidtes Gut ist. 

So ist also staatsbiirgerlidte Bildung weder identisdt mit staatspoli
tisdter nodt mit sozialer nodt mit nationaler Bildung. Sie ist immer mehr 
als aile drei. Ja, sie umfaflt audt nodt die Forderung der beruflidten 
Bildung und deren Versittlidtung, und sie ist vor allem nidtt Unterwei
sung und Belehrung fiber den Staat und seine Aufgaben, sondem in 
nodt viel hoherem Mafie Erziehung fur diese Aufgaben. 

Das war der Standpunkt, von dem aus idt mehr intuitiv als in theo-
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retismer Oberlegung vor 30 Jahren begann, durm eine vollige Umwand
lung der allgemeinen Fortbildungssmule in Berufssmulen die staats
biirgerlime Erziehung in geeignete Bahnen zu leiten. In der Preissmrift, 
die ja erst ersmien, als die praktismen Organisationen bereits im Gange 
waren, smon angedeutet, ist er dann in steigender Klarheit in meinen 
weiteren Smriften zum Ausdruck gekommen. Es ist selbstverstandlim, 
daB diese meine Ansmauung yom Wesen der staatsbiirgerlimen Erzie
hung nur eine unter versmiedenen anderen war und vielleimt heute 
nom ist. Denn fur mim ist der Staat kein Selbstzweck; fur mim ist er 
nur ein Mittel zum Zweck, ein Mittel, das unentbehrlim ist, urn der 
immer aufs neue aufzugreifenden Versittlimung der Gemeinsmaft den 
notwendigen Smutz und die in vielen Fallen nur von ihm allein zu 
leistende Hilfe zu gewahren. Dabei darf uns nimt der Widersprum 
smrecken, der in der Wurzel des Staates steckt, des Staates, der aus 
dem Mamtwillen geboren ist, der nur durm Ausiibung des souveranen 
Mamtwillens leben kann und der dennom jeder wahrhaft kulturellen 
Bewegung, jeder Tat des Geistes die notwendige Freiheit geben solI. 

Jede Oberbetonung dieses gewiB niemals restlos aufzulosenden Wider
sprums zwismen Personlidtkeit und Staatsganzen kann nur die Wirkung 
haben, die Krafte zu lahmen, die fur die Losung der ungeheuren Auf
gabe der staatsbiirgerlimen Erziehung ganz unentbehrlim sind. Wir 
miissen wissen, daB es weder in der Vergangenheit ein Paradies auf 
Erden gegeben hat nom in der Zukunft ein solmes geben wird, und 
wir miissen aum unsere Jugend zu dieser Erkenntnis erziehen. Darin 
stimme im mit Theodor Litt iiberein, daB wir nimt, wie es die "neue 
Erziehung" vielleimt tut, dem heranwamsenden Gesmlemt die Fata 
Morgana einer zukiinftigen vollig harmonismen Mensmengemeinsmaft 
an die Wand malen diirfen. Aber im teile nimt seine Ansmauung, daB 
wir dieser Gefiihlsseligkeit den Gedanken der Erziehung zum hero
ismen Willen gegeniiberstellen sollen oder aum nur konnen, wenn er 
nimt das gleime darunter verstehen sollte, was im mit der Erziehung 
zum moralismen Mute meinte, den im neben dem selbstlosen Wohl
wollen und dem VerantwortlidtkeitsbewuBtsein als die staatsbiirgerlimen 
Kardinaltugenden erkliirt habe. Heroismus, also heldenhafte Bejahung 
der unvermeidlimen Obel im personlimen Leben, setzt fast iibermensm
lime Kraft voraus, wahrend der moralisme Mut meist aum von der 
Hoffnung mitgetragen ist, daB fast jedes irdisme Obel, wenn aum nimt 
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zum Versmwinden gebramt, so dom im Laufe der Zeiten gemildert wer
den kann. 

II. 
Wenn wir uns nun nam diesen Klarlegungen der Frage der Entwi<k

lung der staatsbiirgerlimen Erziehung in den letzten dreiBig Jahren zu
wenden, so fallt demjenigen, der die padagogismen Ersmeinungen dieses 
Zeitraums iiherbli<kt, sofort eines in die Augen: das Aufgreifen und die 
steigende Ausbreitung der staatsbiirgerlimen Belehrung in allen Gat
tungen unseres deutsmen Smulwesens. Das ist nimt bloB auf die kaiser
limen Erlasse nam der Sdmlkonferenz von 1890 zurii<kzufiihren, son
dem aum durm das Gesetz zu erklaren, daB jede neue Bewegung sim 
zuniimst in der Rimtung des kleinsten Widerstandes weiterentwi<kelt. 
Der geringste Widerstand lag aber zweifellos in der Rimtung der staats
biirgerlimen Belehrung. Hier stand eigentlim alles smon bereit: die an 
das Arbeiten mit Biimem gewohnten Smulen waren vorhanden, die 
Lehrplane konnten leimt erweitert werden, sei es durm entspremenden 
Aushau alter Disziplinen wie Gesmimte und Geographie, sei es durm 
Einfiigung neuer Lehrfamerwie Staatsbiirgerkunde oder Volkswirtsmafts
lehre, die Lehrer konnten fiir diesen Unterrimt verhaltnismiiBig smnell 
und leimt vorbereitet und gewonnen werden, und die neuen Lehrbiimer 
konnten jeden Augenbli<k gesdtriehen werden. Das war altes, langst 
gewohntes Geleise. Man kann aum gar nimt sagen, daB diese Beleh
rungsaktion iiberfliissig gewesen ware; denn die Kenntnis des deutsmen 
Staatswesens, seiner Einrimtungen und Behorden, seiner Verfassung und 
seiner Aufgaben in Reim und Landem war jedenfalls bis zum Ende des 
Krieges in den Reihen seiner sogenannten "Staatsbiirger", die dom aile 
durm das gleime Wahlremt zur Regierung herufen waren, geradezu be
smamend. 1m habe smon vor vielen Jahren auf die AuBerung Jules 
Hurets hingewiesen, die er nam seiner Reise durm Deutsmland etwa 
amt Jahre vor dem groBen Krieg im "Figaro" mamte, wobei er sim auf 
eine Abendunterhaltung mit sehr gebildeten und unterrimteten Leuten 
einer groBen Stadt Westfalens bezog. "Sie hatten keine Ahnung", sagte 
er, "von der Regierungsform, unter der diese Herren lebten. Die er
staunlime Gleimgiiltigkeit und Unwissenheit sind ein smlagender Be
weis, daB Deutsmland in politismer Beziehung im tiefen Smlafe liegt." 
Wenn moglim nom smlimmere Ergebnisse zeigten fast aIle Rekruten
priifungen, darunter insbesondere aum jene, die Dr. Hans Lange, heute 
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Professor am Psydtiatrisdten F orsdtungsinstitut in Miindten, nodt wah
rend des Krieges vornahm. In seiner von der Universitat StraBburg 
ausgezeidtneten Preissduift "Das Problem der staatsbiirgerlidten Er
ziehung" (Otto Nemnidt, Leipzig) weist Prof. August Messer audt auf 
die Rede hin, die Adolf Harna<k iiber Autoritat und Sdtule auf der 
Versammlung deutsdter Philologen und Sdtulmanner zu Basel 1907 ge
halten hat, und worin er erklarte: "Es ist ein unertdiglidter Obelstand, 
daB aus zahlreidten Gymnasien - sollen wir sagen aus den meisten? -
die Sdtiiler nadl jahrelangem Gesdtidttsunterridtt herauskommen und 
dodt unser gegenwartiges Verfassungsleben und unsere oH"entlidten 
Redttszustande audt nidtt einmal in ihren Grundziigen kennen, wenig
stens nidtt in bezug auf die deutsdten Verhaltnisse .... Idt habe midt 
immer wieder von der bOdenlosen Unwissenheit iiberzeugt." 

Staatsbiirgerlidte Belehrung der heranwadtsenden Jugend war also 
nidtts weniger als iiberfliissig, und zwar wie natiirlidt in bezug auf den 
Staat, in dem die Jugend lebte, und nidtt bloB in bezug auf den grie
dtisdten und romisdten Staat des Altertums oder auf den deutsdten 
Staat des Mittelalters. Die deutsdte Reidtsverfassung yom Jalue 1919 
hat sie nunmehr audt allen Sdtulen ohne Ausnahme zur Pflidtt gemadtt, 
indem sie im Art. 148 festsetzt: "Staatsbiirgerkunde und Arbeitsunter
ridtt sind Lehrfadter der Sdtule. Jeder Sdtiiler erhalt nadt Beendigung 
der Sdtulpflidtt einen Abdru<k der Reidtsverfassung." 

In den ersten Zeiten voIlzog sie sidt jedodt vieIfadt in dem Geiste, 
aus dem Kaiser Willielm sie 1890 gefordert hatte, im Geiste des Kampfes 
gegen die sozialdemokratisdte Partei und weiterhin, wenn audt nidtt so 
offen, gegen das Zentrum sowie gegen den linken Fliigel des Liberalis
mus. Man verwedtselte oder vermisdtte, wie das iibrigens audt heute 
nodt nidtt selten gesdtieht, staatsbiirgerlidte Gesinnung mit staatspoli
tisdter oder monardtisdter oder nationaler oder gar parteipolitisdter 
Gesinnung und stellte demgemiiB audt die Belehrung und die Abfas
sung von Biidtern auf diese Gesinnung ein. Aber wir haben bereits er
wahnt, daB jede dieser Gesinnungen ihre Eigengiiter hat, auf die sie 
geridttet ist, wie sehr audt im einzelnen Staatsbiirger diese zweifellos 
versdtiedenen Gesinnungen zu einer Einheit verschmolzen sein konnen. 
Als Staatsbiirger muB aber ein jeder das Recht, das er fiir seine staats
politisdte, religiose, nation ale, parteipolitische Oberzeugung in Anspruch 
nimmt, auch jedem anderen Staatsbiirger einraumen, sofern nur dieser 
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von der Idee des Staates als einem von der Gerechtigkeit, d. h. als einem 
von dem gleichen Rechte aller erfullten souveranen Rechtssystem durch
drungen ist. 

Man hat in diesen Zeiten oft an die Stelle des staatsburgerlichen 
Denkens das politische Denken geschoben und diesem politischen 
Denken die Kenntnis der Vergangenheit zugrunde gelegt, um aus dieser 
Vergangenheit fur die Gegenwart und Zukunft des deutschen Staates 
Richtpunkte des politischen Denkens abzuleiten. Ich erwiihne, um ein 
Beispiel zu geben, die "Angewandte Geschichte" von Prof. Heinrich 
Wolf, ein Buch, das im Jahre 1910 zum erstenmal erschienen ist und 
das dann rasch neue Auflagen erlebte. Trotz seiner in vieler Hinsicht 
ganz hervorragenden Qualitaten war es doch nach meiner Meinung 
eine nicht ungefahrliche Gabe fur die staatsburgerliche Bildung. Wir 
Deutsche sind nun einmal ein Volk des Individualismus. Unsere erste 
Sorge muB genau die gleiche sein wie im gleichgearteten V olk des alten 
Griechenlandes: der Entartung des Individualismus ebenso entgegen
zuarbeiten wie der Oberspannung des Sozialismus. Plato kannte das 
Mittel dazu: die Erziehung zur Bruderlichkeit, jener Bruderlichkeit, die 
den Klassenkampf unmoglim mamt, die aile Glieder des Staates als die 
Glieder einer groBen F amilie trotz ihrer versmiedenen staatspolitismen 
Einstellungen umfaBt. Der staatsburgerlime Sinn ist in erster Linie der 
Sinn einer solmen Briiderlidtkeit. Er ist eine Einstellung, die keinem 
die Amtung und Sympathie versagt, der einer anderen politismen oder 
religiosen Oberzeugung ist, sofern nur diese Oberzeugung als eine sitt
lime bezeimnet werden kann, und die jedem die gleime Freiheit fur die 
Betatigung dieser sittlimen Oberzeugung gewiihrt, die der Einzelne fur 
seine eigene in Ansprum nimmt. Es ist die Einstellung, die aus dem 
Kerne der Staatsidee entspringt, eben der Geremtigkeit. 

Fur die staatsburgerlime Belehrung fanden sim in steigender Fulle 
bald mehr bald minder gluddime Autoren. Es kann nimt meine Ab
simt sein, eine qualifizierende Bibliographie der Literatur fur staatsburger
lime Belehrung in dieser F estsmrift aufzustellen. Wohl eines der ersten 
Bumer, das einen gesunden Weg einsdtlug, ist das auf meine Veran
lassung verabfaBte und mit einem Vorwort von mir begleitete Bum des 
damaligen Lehrers und jetzigen Ministerialrates im Bayerismen Unter
rimtsministerium Johannes Lex, das unter dem Titel "Lebens- und 
Burgerkunde" im Jahre 1902 bei Karl Gerber in Munmen ersmien. Es 
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diente fur den Gehraudt in den 8. Volkssdtulklassen und VOl' aHem in 
den neugestalteten Berufssdtulen, deren Organisation ja aus dem Ge
danken del' staatshiirgerlidten Erziehung, so wie sie hier dargelegt 
wurde, herausgewamsen war. lhm folgte hald eine Reihe anderer und, 
wie wir heide geme zugehen wollen, voHendetere Biimer fiir die staats
biirgerlime Belehrung an den Berufssdtulen. Nidtt zuletzt waren es drei 
Frauen, die smon friihzeitig das remte AusmaB und die remte Form 
staatshiirgerlimer Belehrung fanden: Elisabeth Gnamx.-Kiihne, deren 
Biimlein "Das soziale Gemeinsmaftsleben im Deutsmen Reim" bereits 
1912 in 14. Auflage im Volksvereins-Verlag Miindten-Gladbam ersmien 
und dessen Titel smon verrat, worauf es del' Verfasserin in del' staats
biirgerlimen Erziehung ankam; weiterhin Alice Salomon und Marga
rethe Treuge, die erstere mit den Biimem "Die deutsdte Volksgemein
sdtaft" und "Einfiihrung in die Volkswirtsdtaftslehre", die letztere mit 
dem Bume "Einfiihrung in die Biirgerkunde". Alle drei Biimer sind 
im Verlag B. G. Teuhner ersmienen, dem wir alsbald die Herausgahe 
einer Reihe wertvoller Smriften verdankten, die fur die staatshiirger
lime Belehrung del' reiferen Jugend in Betramt kamen. Es war das ver
dienstvolle Strehen Dr. Giesec::kes, den Verlag aum nadt diesel' Seite zu 
entwiaeln. 1m erinnere VOl' allem an das zweihandige Werk "Smaffen 
undSmauen", das im Jahre 19II zum erstenmal unserer Jugend gehoten 
wurde und heute in 4. Aufl. vorliegt. Es hieteteine durmaus unparteiisme 
samlidt wertvolle Biirgerkunde. Idt erinnere weiter an die vom T euhner
smen Verlage herausgegehene Smriftenreihe del' " Vereinigung fiir staats
biirgerlime Bildung und Erziehung", die im Jahre 1909 zu GoBlar ge
griindet wurde, urn "fern von parteipolitismen und konfessionellen Be
strehungen die staatsbiirgerlime Bildung im deutsdten Volke zu fordem 
und namentlim auf die Erziehung del' heranwamsenden Jugend zum 
Verstandnis del' Grundlagen des Staatslehens zum vaterlandismen Ver
antwortlimkeitsgefuhl und staatshiirgerlimen PflimtbewuBtsein zu wir
ken". Diese Sdtriftenreihe hefaB t sidt, soweit im sie kenne, zunamst 
mit der Smilderung del' staatshiirgerlimen Erziehung im Ausland, vor 
aHem in derSmweiz, in Danemark, in den Niederlanden, mit der Dar
steHung des staatshiirgerlimen Unterrimts in Osterreim und F rankreim 
und gmt weiterhin Anweisungen fur staatsbiirgerlimen Unterrimt in del' 
Gesmidtte, fur die staatshiirgerlime Erziehung in den Lehrerseminarien, 
auf den hoheren Smulen, an V oIkssmulen und Berufssmulen. Neuer-
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dings sdtlieBt sidt an diese Puhlikationen aus dem Teuhnersdten Ver
lage fUr staatshiirgerlidte Belehrung das fUnfhandige "Handhudt der 
Staats- und Wirtsdtaftskunde" an, das als Nadtsdtlagehum fUr gehil
dete Leser, die mit starkem Verantwortlidtkeitsgefiihl im politisdten und 
wirtsdtaftlidten Lehen stehen, mir ganz hesonders wertvoll ersdteint. 
Und unter den letzten Ersdteinungen Caus dem Jahre 1927) hehe idt 
aus den "Lehrmitteln fiir gewerhlidte Berufssdtulen" des Verlags die 
Hefte 28 u. 29 hervor mit dem Titel "Die Volksgemeinsmaft und idt", 
hearheitet von Berufssdtuldirektor Willi Fender in Berlin-Zehlendorf. 
Hier sindAnsdtaulidtkeit, Biindigkeit und weise Besdtrankungwohltuend 
miteinander verhunden. 

Den verdienstvollen Biidtern des T euhnersdten VerI ages stelle idt 
drei andere Sdtriftenreihen zur Seite, diejenige von Professor Hans 
Dorn unter dem Titel "Staatshiirgerlidte Flugsdtriften" herausgegehene, 
ferner die his auf 15 Einzelwerke angewadtsene "Politisdte Bihliothek" 
und die von Martin Buher redigierte auf etwa 40 Banddten angewadt
sene Reihe von Sdtriften unter dem Titel "Die Gesellsdtaft". Die hei
den ersten sind im Verlag Eugen Diederidts in Jena, die dritte Reihe 
hei Riitten und Loening in Frankfurt ersdtienen. 

AIle drei Reihen enthalten zu einem groBen T eil ausgezeidtnete 
Sdtriften zur staatshiirgerlidten Belehrung, fern von den einseitigen 
Ahurteilungen politisdter Parteien, die immer eine gewisse Kurzsidttig
keit des Verfassers verraten. Aher sie dienten nidtt eigentlidt dem Un
terridtt an den versdtiedenen Sdtulen. Ohwohl soldte Sdtulhiidter in 
groBer Zahl ersdtienen sind, so sind meines Wissens auBer in kauf
mannisdten Berufssmulen his heute nodt nur sehr wenig soldter Lehr
hiidter in Deutsdtland zur Einfiihrung gekommen. Aus der groBen Zahl 
soldter Unterridttshiidter modtte im auBer den hereits erwahnten des 
T euhnersmen Verlages nur eines nom hervorhehen, das im genauer 
kenne, und das idt als wertvolles Bum hezeimne: das von Arthur 
Smroder in Verhindung mit etwa 10 anderen Autoren herausgegehene 
Bum "Der deutsdte Staatshiirger". Es ist zum erstenmal 1911 im Verlag 
von Ernst Posmel in Leipzig ersmienen. Arthur Smroder wuBte, daB 
das politisdte Lehen seiner Zeit genau wie das der unsrigen Zeit an 
unnotiger Smarfe der Gegensatze krankt, die in der Hauptsame auf 
ein Nimtverstehen des Gegners zuriidlzufiihren seien. Diese Gegen
satze ahzusmleifen, sollte der "Deutsme Staatshiirger" in seinem Teil 
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versumen. 1m iihrigen hahe im das heste Muster von Biimem fiir staats
hiirgerlime Belehrung nimt in Deutsdtland, sondem in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika gefunden, ein Land, das weit weniger durm 
zersplitterte Parteiverhaltnisse und KlassenhaB sim zu einem solmen 
Unterrimt veranlaBt sieht (wenigstens zur Zeit nom) als vielmehr aus 
dem Bestrehen heraus, die Millionen, die allmahlich in das Land "der 
Freiheit" einwandem, moglimst hald in loyale, vom guten demokrati
smen Geist erfullte Staatshiirger umzuwandeln. 1m erwiihne zuniimst 
das fur Smiiler hestimmte Bum von Arthur William Dunn, "The Com
munity and the Citizen", 1909 zum erstenmal herausgegehen durm den 
hekannten Verlag Heath & Co., Boston. Es ist fur den Amerikaner 
selhstverstiindlim, daB die Aufgahe jeder offentlimen Smule nicht, wie 
hei uns, die ist, einen geistigen oder manu ellen Arheiter zu erziehen 
oder einen "allgemein gehildeten" Mensmen, sondem vor aHem und 
in jeder Hinsimt einen guten Staatshiirger. "There is no other sanction 
for the existence of the puhlic smool. The entire course of study and 
the whole round of smool life should he directed to this end." So er
kliirt Dunn in seinem Vorwort, wohei er genau das gleime aussprimt, 
was im in meiner Preissmrift und im "Begriff der staatshiirgerlimen Er
ziehung" mit anderen Worten gefordert hatte. Der groBe Wert dieses 
Bumes liegt vor allem darin, daB es sorgfiiltig der Anweisung folgt, die 
John Dewey in seinem Bum "Ethical Principles Underlying Education" 
ausgespromen hat: Staatshiirgerlime Erziehung ist nur iiuBerlim und 
smeinhar, wenn sie nimt die Fiihigkeit entwi<kelt, zu heohachten, zu 
zergliedem und Smliisse zu ziehen in hezug auf das, was mit einem 
gesellsmaftlimen Zustand gemeint ist und was die mitwirkende Tiitig
keit hetrifIt, durm welme dieser Zustand geiindert werden kann. ("Trai
ning for citizenship is formal and nominal unless it develops the power 
of ohservation, analysis and inference with respect to what makes up 
a social situation and the agencies through whim it is modified.") Es 
liegt auBerhalh der Moglimkeit der Betramtung eingehender zu zeigen, 
wie in dem Bum dieses Prinzip der Beohamtung, der Zergliederung, 
SmluBfolgerung und Mitwirkung - das Prinzip unserer Arheitssmule -
in den einzelnen Teilen durmgefiihrt ist. 1m habe 1912, namdem im 
auf meiner V ortragsreise in Amerika mit dem Bum und seinem Autor 
hekannt geworden war, in einem Vortrag im Bayer. Landwirtsmaftl. 
Kluh (veroffentlimt in meinen "Grundfragen der Smulorganisation" 



120 Georg Kersmenstelner 

B. G. Teubner, Leipzig,S. Aufl.) an einem sehr ausfuhrlimen Beispiel 
die Methode zu smildern versumt. 

Didaktisdl ganz anders geartet ist das vom U. S. Department of Labor, 
also einer Amtsstelle in Washington, 1921 herausgegebene Federal Ci
tizen Textbook. 1m gebe nur ein Bild vom dritten T eil, der vor aHem 
fur jene eingewanderten Jugendlimen und Erwamsenen bestimmt ist, 
die sim urn die Naturalisation als amerikanismer Staatsbtirger bewerben. 
Es ist fur den Gebraum in allen offentlimen Smulen (nimt zuletzt den 
Abendsmulen fur die Erwamsenen) bestimmt. Nam einer Einleitung 
"The Americans Creed"!) von William Tyler Page enthaIt es 6 Lek
tionen tiber "The Declaration of Independence" vom 4. Juli 1776 und 
24 Lektionen tiber "The Constitution of the United States" vom 
17. Sept. 1787 mit den wesentlimen Amendements bis zum Jahr 1921. 
Der Verfassungserlauterung geht eine kurze Gesmimte der nordameri
kanismen Union voraus, die ganze drei Seiten umfaBt, und von der 
Entdedwng Amerikas 1492 bis zur Annahme der Verfassung 1789 reimt, 
wo George Washington der erste Prasident der Vereinigten Staaten wurde. 

Die lapidare Einfadtheit dieser Smrift fur staatsbtirgerliche Belehrung, 
die in einem ungewohnlim groBen Druck lediglim 104 Seiten umfaBt, 
stimt erheblim ab von den zahllosen aIle moglime Weisheit enzyklo
padism umfassenden deutsmen Belehrungsbtimern. Wahrend des Welt
krieges hat aum eine deutsme amtlime Stelle, das Kgl. PreuB. Landes
gewerbeamt, ein zweibandiges Werk fur die staatsbtirgerlime Belehrung 
an F am- und F orthildungssmulen herausgegeben, dessen einzelne Ab
teilungen gewiB von trefflidlen samkundigen Autoren bearbeitet sind. 
Aber dieses zweibandige Werk umfaBte im KIeindru<x 630 Seiten und 
bot eine solme Ftille von Wissenswertem, daB sie kaum mehr tiberboten 
werden konnte. Diese Anhetung des bloB en Kenntnisbesitzes, die 
sdlwerste Krankheit des deutsdlen Bildungswesens, - warum sollte sie 
nimt aum die staatsbtirgerlime Belehrung befallen? Man steht ersmreckt 

I) Der Wortlaut dieses Bekenntnisses muge hier eine Stelle finden: "I believe in 
the United States of America as a government of the people, by the people, for 
the people; whose just powers are derived from the consent of the governed; a 
democracy in a republic; a l'Iovereign Nation of many sovereign States; a perfect 
union, one and inseparable; established upon those principles of freedom, equality, 
justice and humanity for whim American patriots sacrificed their lives and fortu
nes. 1 therefore believe it is my duty to my country to love it; to support its 
Constitution; to obey its laws, to respect its flag; to defend it against all enemies." 
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vor "Biirgerkunden", die den Volks- oder aum den Fortbildungssmiiler 
um der staatsbiirgerlimen Belehrung willen einzufiihren versumt: in die 
theoretismen Grundlagen der Nationalokonomie, in die Fragen des 
Staatsremts, des Urheberremts, des Steuerremts, in die Elemente des 
Bank- und Borsenwesens, in das See- und FluBsmiffahrtsremt, in die 
Elemente der Weltwirtsmaft und wie aile diese wissenswerten Dinge 
heiBen, und wie sie die Inhaltsverzeimnisse solmer Staatsbiirgerkunden 
aufweisen. 

III. 
Sind wir so in den letzten go Jahren in bezug auf die staatsbiirger

lime Belehrung nom nimt der Charybdis und Scylla entronnen, so glaube 
im feststellen zu konnen, daB wir in bezug auf die staatsbiirgerlime Er
ziehung, namendim seit dem ungliiddimen Ausgang des Weltkrieges uns 
auf einem erfolgreimeren und jedenfalls simerern Weg befinden, wenn 
aum nur in den ersten Anfangen. Das aber ist wimtiger als isolierte staats
biirgerlime Belehrung, die dom nur dann F riimte tragen kanR, wenn ihr 
Samen aufdendurmstaatsbiirgerlimeErziehung aufgelo<kertenBodenfallt. 

Staatsbiirgerlime Erziehung, so sahen wir, ist identism mit Erziehung 
zur Staatsgesinnung. Staatsgesinnung ist aber eine Art Gemeinsmafts
gesinnung, eine Gesinnung, in und an der Volksgemeinsmaft direkt 
oder indirekt mitzuarbeiten, auf daB sie sim immer mehr versitdime und 
diese Versitdimung immer mehr, nimt nur in dem geschriebenen Remts
system, das wir Staat nennen konnen, zum Ausdru<k komme, sondern 
auch in der praktischen Durchfiihrung desselben. Wir sahen, daB Ge
meinsinn und Bruderlichkeit Grundziige dieser Gemeinsmaftsgesinnung 
sind, und an anderer Stelle habe im ausgefiihrt, daB moralismer Mut, 
selbstloses Wohlwollen und VerantwordichkeitsbewuBtsein die Kardinal
tugenden des Staatsbiirgers sind. 

AIle diese Eigensmaften wamsen nur auf dem Boden eines gemein
samen sozialen Lebens. Solange unsere Bildungsanstalten nimt Smulen 
gemeinsam sozialen Lebens werden, oder wenigstens ein solmes Leben 
im Rahmen ihrer Organisation pflegen, werden wir sie ganz vergeblim 
als Anstalten zur staatsbiirgerlimen Erziehung beansprumen konnen. 

Wenn die Smule im Interesse der staatsbiirgerlimen Erziehung, sei 
es ganz, sei es nur in einem Teil, "ein Ahbild des sozialen Lebens sein 
soli, so muB sie irgendwie die Smiiler in sittlime Arbeitsgemeinsmaften 
vereinigen. Wenn weiterhin diese Arbeitsgemeinsmaften in unserem 
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Sinne frmhthare Erziehungsarbeit leisten soIlen, so miissen sie im wesent
limen freie und freiwillige Arbeitsgemeinsmaften sein, die sim innerhalb 
der jeweiligen sittlimen Reife selbst regieren und vor allem fur die sitt
lime Zumt der Kameraden und fur die Ehre der Anstalt eintreten. Das 
sind aber Gedanken, die urn die Wende des Jahrhunderts dem deutsmen 
Smulwesen nom sehr ferne lagen. 

Wer diese Gedanken nun gerade am Beginn des Jahrhunderts zuerst 
grundsatzlim aufgegriffen hat, das war der Griinder der Landerziehungs
heime in Deutsmland, Dr. Hermann Lietz. Er hatte ihre Durmfiihrung 
in England hei Cecil Reddie in Abbotsholme kennen gelernt. Zu Ostern 
1898 griindete er das erste deutsme Heim in llsenburg a. Harz, drei 
Jahre darauf die zweite Anstalt in Haubinda hei Hildburghausen und 
abermals nam drei weiteren Jahren die dritte Anstalt zu Bieberstein hei 
Fulda. Jeder Altersgruppe simerte er so die ihr zutraglime Lebens
gemeinsmaft. Von diesen Griindungen aus verbreiteten sim die Land
erziehungsheime iiher Deutsmland, Osterreim und die Smweiz. Man 
darf heute in DeutsmIand allein etwa deren 20 zahlen. Sie waren und 
sind aum heute nimt von einem ausgespromenen Gesimtspunkt staats
biirgerlimer Erziehung heraus gestaltet; wohl aber sind, wie der Nam
folger Lietzens, Alfred Andreesen, im Vorwort des Sammelwerkes "Das 
Landerziehungsheim" (herausgegeben yom Zentral-Institut fur Erziehung 
und Unterrimt 1926, Quelle & Meyer) hervorhebt, ihre Bildungsideale 
untrennbar verkniipft mit der Gestaltung eines Gemeinsmaftslebens, dem 
Entstehen und Wamsen einer "Lebensgemeinsmaft". Was aber ist der 
Staat anderes als die gesetzlime Verfassung einer Lebensgemeinsmaft, 
und was konnte der staatsbiirgerlimen Erziehung in unserem Sinne, aum 
ohne daB sie so genannt wird, niitzlimer sein als die Erziehung in einer 
solmen Lebensgemeinsmaft und durm sie? Unsere offentlimen Smulen 
in Deutsmland, die nun fast ausnahmslos Staatssmulen geworden sind, 
sind Kinder der Aufklarung. Was funen grundsatzlim fehlt, ist der Geist 
eines sittlimen, gemeinsamen Lebens. Das ist urn so verhangnisvoIler, 
als zweifellos die alten Gemeinsmaftsformen, die Familie, die Siedelungs
gemeinsmaft, die Gilden, ja selbst religiose Gesinnungsgemeinsmaften, 
wenn nimt in Auflosung begriffen sind, so dom sim ganz bedenklim 
lockern. Man solI daher nimt erklaren, daB es nimt Aufgabe der Smule 
sei zu erziehen, oder daB sie iiberhaupt nidtt imstande sei, die erzieh
lime Wirkung soldter Gemeinsdtaften auszuiiben oder sie in ihren Er-



Die staatsbOrgerlime Erziehung in den letzten drei6ig Jahren 123 

ziehungskraften zu ersetzen. Unsere RiesentagessdlUlen mit tausend und 
mehr Smiilern konnen das freilim nimt. Aber es fragt sim dom, ob 
die V olksgemeinsmaft nimt sim darauf besinnen sollte, ihre Smulen 
aum zu V orbereitungsanstalten fiir das soziale Leben werden zu lassen. 
Die Landerziehungsheime, die zusammen kaum mehr als gooo Smiiler 
umfassen, geniigen nimt, smon deshalb nimt, wei! von ihren Erziehungs
haften die Kinder mittelloser Eltern, abgesehen von einer geringen 
Zahl von Freismiilern, ausgesmlossen sind. Aber Hunderttausende von 
kleinen Landsmulen konnten sim zu einem wirklimen Gemeinsmafts
leben ausgestalten, und damit komme im zu einer zweiten freilim nom 
selteneren Entwiddungsersmeinung der letzten go Jahre, welme der 
staatsbiirgerlimen Erziehung in hohem MaBe dienstbar sein konnte, 
wenn wir nur die notige Zahl von geeigneten Lehrern dazu hatten. 

1m Herbst des Jahres 1927 ging mir ein kleines Biimlein zu: "Erzie
hung zum Gemeinschaftsgeiste und zu staatsbiirgerlimer Gesinnung" 
(Verlag Holland und Josenhans, Stuttgart). Der Verfasser ist der Volks
smulrektor Wilhelm Maute, der zwolf Jahre als Volkssmullehrer an einer 
einklassigen Landgemeindesmule in rein bauerlimer Gegend bis zum 
Jahre 1924 tatig war. Er hatte erkannt, daB die Bauernfamilie im all
gemeinen keine remte Lebensgemeinsmaft darstellt, aum wenn sie sehr 
fleiBig zusammen arbeitet (a.a.O.S.I4); aum vonderSiedlungsgemein
smaft, dem Dorfe, erkannte er, daB es ihr an wahrer Gemeinschafts
gesinnung fehlt. So begann er seine Smulkinder selbst zu einer Lebens
gemeinsmaft zusammenzufiihren, in ihnen Gemeinsmaftsgeist als Grund
gesinnung zu smaH"en. Er ging den Weg, den im oft und oft empfohlen 
habe, den Weg der Arbeitsgemeinsmaft. 

Mit seinen Dorfkindern betrieb er die Bewirtsmaftung eines Versums
feldes, pflegte kleine freie Platze im Dorfe, setzte mit ihnen in freien 
Stunden den Kirmhof instand, sauberte die Wege, entfernte die Brenn
nesseln und wilden Gestriippe, sorgte mit den Kindern, daB verlassene 
Graber sim mit Efeu iiberrankten, indem er ihnen die Mahnung gab: 
"Denkt an die Ehre eures Heimatdorfes und daran, daB ihr fast aIle 
spater einmal aum da sdtlafen werdet." Auf seine Veranlassung smenkte 
die Gemeindeverwaltung in jedem Friihjahr jedem Konfirmanden aus 
Gemeindemitteln ein Obstbaummen zur Pflege, die gemeinsam mit dem 
Gemeindebaumwart und dem Lehrer gepflanzt wurden. Nom vor sei
nem Weggange plante er, seiner Smule eine groBe Erziehungsaufgabe 
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zu stellen, niimlim in jedem Jahre ein kleines Stilck Feldweg famgemaB 
unter Anleitung des Fron- und Wegemeisters auszuhessern. Weihnamts
feiern, F rilhlingsfeiern, Smulentlassungsfeiern, Elternabende blieben nimt 
bloB eine Angelegenheit der Smule, sondern fanden stets unter Teil
nahme des ganzen Dorfes statt. Selbst die Smulprilfung wurde zum 
Gemeindefest. Er legte eine Smillerkasse an mit freiwilligen Einlagen und 
gemeinsam bestimmten Ausgaben filr Smulzwecke, F este, Unterstiltzun
gen usw. Ihr Verwalter war nimt der Lehrer, sondern zwei Vertrauensleute 
der Smule. Diese Vertrauensleute, die aum nom andere Amter hatten, 
wurden jedes F riihjahr von den Kindern der Smule neu gewahlt und dann 
vor der ganzen Smule vom Lehrer mit der einfamen F ormel verpflimtet: 
"Wollt ihr das remt erfilllen, was im eum gesagt habe und was aile eure 
Kameraden von eum erwarten, so gebt mir die Hand!" Der Lehrer 
versimert, daB in den ganzen 12 Jahren diese Verpflimtung aum kein 
einziges Mal etwa nur eine Komodie oder ein Smauspiel gewesen sei. 

1m weiB nimt, wie oft in deutsmen Landsmulen diese Ersmeinung 
heute bereits sim wiederholt. 1m weiB nur, daB sie ein Entwicklungs
produkt der letzten go Jahre ist und daB sie, wie der Autor mir ver
simerte, ein Ergebnis unserer Bemilhungen urn die remte staatsbilrger
lime Erziehung ist, wie im sie wiederholt in meinen Sdtriften in Theorie 
und Beispiel gesdtildert habe. Dom glauhe im ganz gewiB annehmen 
zu durfen, daB sie nimt eine ganzlim vereinzelte Ersmeinung ist. Viel
leimt wilrden wir sie sogar sehr viel ofter feststellen konnen, wenn un
sere Smulbehorden mehr Verstandnis filr solme Versume hatten und 
wenigstens in solmen Fallen weniger von dem sonst remt verstandlimen 
Gefuhl der Verantwortlidtkeit filr die Durdtfiihrung der amtlimen Lehr
plane geplagt wilrden. In groBen Stadten hat ilbrigens zweifellos nom 
aus der Kriegszeit her aum die Gartenbewegung der Arbeitssmule neue 
Wege filr staatsbilrgerlime Erziehung eroffnet oder wenigstens filr die 
Erziehung zum Gemeinsinn. Die Arbeitssmulgarten in Milnmen des 
Rektors Freitag, in Dusseldorf des Rektors Steinmeyer, die von der Smule 
gepflegt wurden und deren Ertragnisse den Angehorigen der Smule 
zugute kamen, habe im personlim kennen gelernt. Es wird mir berimtet, 
daB aum in Berlin-Neukolln und Berlin-Wilmersdorf solme Arbeits
smulgarten im Betrieb einzelner Smulen sind, und es ist zu vermuten, 
daB die Bewegung aum in andern Stadten Deutsffilands F uB gefaBt hat. 

Ein ganz unerwarteter Bundesgenosse filr die staatsbilrgerlime Er-
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ziehung erwmD.s nun aher aus der Landheimbewegung. Als ihren Vater 
darf man den Leiter der ViktoriasdlUle in Frankfurt a. M. betramten, 
den Oberstudiendirektor Dr. Ferdinand Reinhold. Das urspriinglime 
Motiv war, den groBen Segen der von den Smiilerinnen seiner Anstalt 
geleisteten landwirtsmaftlimen Arbeit wahrend des Krieges aum fiir die 
Zukunft der Smule zu erhalten. Fern von der Stadt sollte in einem 
eigenen Heim jede der oberen vier Klassen und der F rauensmulklassen 
drei bis vier Women zubringen, unter der Fiihrung einer Land- und Haus
wirtsmaftslehrerin einen A<ker und Garten hestellen, wahrend zwei wei
tere Lehrkrafte jeden Tag zwei bis drei Stunden Unterrimt erteilten. Aber 
sdton in dem Plan, weImer der oberen Smulbehorde vorgelegt wurde, 
kam zum Ausdru<k, daB fiir den Ausfall an Belehrung hinreimender 
Ersatz geboten ware in der Pflege des Gemeinsmaftslebens der Madmen 
untereinander und mit ihren Lehrerinnen und in der Entwi<kiung so
zialer Gesinnung. Nam anfanglimen Bedenken des Provinzialsmul
kollegiums in Cassel (natiirlim Lehrplan-Bedenken) erfolgte im Jahre 
1920 die Genehmigung. Aisbald folgte im Mai 1920 der allbekannte 
Smulmann, Geheimrat Dr. Max Walter, mit einem gleimen Landsmul
heim fiir sein Reformgymnasium in Frankfurt, und kaum ein Jahr darauf 
wies der preuBisme Unterrimtsminister in einem an samtlime Provinzial
smulkollegien gerimteten SmulerlaB die Provinzialbehorden auf das 
von beiden Frankfurter Smulen gegebene Beispiel hin, bezeimnete sie 
als bahnbremend und spram die Erwartung aus, daB aum an anderen 
Orten hald ahnlime Einrimtungen gesmaffen wiirden. Es folgte eine 
ungeahnte Entwi<kiung, ein Zeimen, daB die Idee einen empfanglimen 
Boden vorfand, der nimt erst miihsam bearbeitet werden mufite. Oberall 
hat sie F uB gefaBt - auBer im vorsimtigen Bayem. Die zwei Heime 
vom Jahre 1920 sind in den amt Jahren auf etwa 140 angewamsen, von 
denen allein 40 auf Hamburg treffen. 

Diese Smullandheime sind nun entweder Einzelheime, d. i. Heime fiir 
eine ganz bestimmte Smule, wie die beiden zuerst gegriindeten, oder 
Sammelheime, die von allen Smulen einer ganzen Stadt beniitzt werden. 
Von solmen Sammelheimen sind insbesondere vier bemerkenswert: das 
Kinderdorf Wegsmeide bei Orb im Spessart fiir monatlim 1200 Smul
kinder von Frankfurt a. M., das Kinderdorf Staumiihle zwismen Biele
feld und Paderbom fiir die Jugend des Ruhrkohlengebiets und endlim 
die beiden Landheime auf der Insel SyIt, deren eines der Stadt Ham-
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burg, deren anderes dem Wandervogel gehort. Alle vier Kinderdorfer 
waren alte Barackenlager aus dem Kriege. Es kann nimt meine Auf
gabe sein, hier den Segen dieser Smullandheime fur die staatsburger
lime Erziehung auseinanderzusetzen. Er liegt auf der Hand. Es ist aber 
nom weniger meine Aufgabe, darauf aufmerksam zu mamen, daB diese 
Smullandheimbewegung nom manme und vielleimt aum smwere Krisen 
durmzumamen haben wird. Ein gut gefuhrtes Smullandheim hat nimt 
bloB bisweilen smwere wirtsmaftlime Sorgen zu tragen, wenn nimt die 
Stadtverwaltung oder gar der Staat sie teilen, es ist vor allem aum auf 
auBerordentlim opferbereite Lehrer angewiesen. Wahrend die Land
erziehungsheime sim Smuler und Lehrer auswahlen, untauglime Lehrer 
wie unerziehbare Smuler abstoBen konnen, mussen die Smullandheime 
jeden Lehrer der Smule in ihren Dienst stellen und aum die smlimm
sten FaIle hauslimer Vernadtlassigung in ihren Kreis aufnehmen, urn 
diese Jungen bereits nam vier Women wieder der alten trostlosen Er
ziehungsnot preiszugeben. Gleimwohl muB die Smullandheimbewegung 
als ein Fortsmritt in der sozialen Erziehung betramtet und damit aum 
fur die Entwiddung der staatsbiirgerlimen Erziehung gewertet werden. 
Es wird die groBe Sorge des im Oktober 1925 gegrundeten "Reims
bundes deutsmer Smullandheime" sein, in dieser Bewegung neben dem 
hygienismen Gesimtspunkt vor allem den sozialen zu betonen und 
weniger fur rasme Ausbreitung als fur sorgfaltige Vertiefung des Ge
dankens bemuht zu sein. Vielleimt konnte hier manmes andere zur 
Entwiddung kommen, was an gesunden Gedanken in den Planen der 
entsmiedenen Smulreformer steckt. 

Vor allem smeint mir moglim zu hoffen, daB aus dieser Smulland
heimhewegung eine Generation sim entwickelt, die dem Problem der 
Selbstregierung und Selbstverwaltung in den Grenzen des Vernunftigen 
gewamsen ist. Dieses in England und den Vereinigten Staaten weit 
verbreitete Mittel staatsburgerlimer Erziehung hat trotz aller Hinweise 
und trotz vereinzelter Versume in Deutschland auBerhalb der Land
erziehungsheime und der Smullandheime nom viel zu wenig Beamtung 
gefunden. Freilim laBt sim das System der Selbstregierung nimt be
hordlim anordnen. In Bayern hat im Jahre 1919 der damalige Unter
rimtsminister Hofmann geglaubt, durm MinisterialentsdtlieBung es an 
allen hoheren Smulen Bayerns einfuhren zu konnen. Der Versum ist 
jammerlim miBgluckt, wie im ihm vorausgesagt hatte. 1m habe in meinem 
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Buch "Begriff der staatsbiirgerlichen Erziehung" und auf dem Internatio
nalen Moral-KongreB in Genf die Bedingungen entwi<kelt, unter denen 
gewisse Aufgaben der Schule, vor aHem die sittliche Zucht, der Selbst
regierung durch die Schiiler unterstellt werden konnen. DaB sie auch 
bei uns an T agesschulen und nicht bloB an Internaten mit groBem Er
folge durchgefuhrt werden kann, das habe ich im Anhang meines Buches 
"AutorWit und Freiheit" (Verlag Gottfr. Martin, Itzehoe) in einem, wie 
ich glaube, iiberzeugenden Beispiel aus der Wirklichkeit geschildert. Es 
gibt iibrigens heute bereits eine Anzahl solcher Beispie1e an den hoheren 
Schulen Norddeutschlands. 

In den groBen Stadten ist die Riesenhaftigkeit der Schulkorper, der 
Mangel an Spiel- und Sportplatzen, an Werkstatten und sonstigen Ein
rimtungen fur die einzelne Sdmle, nicht zuletzt die gegenseitige Fremd
heit der Schiiler wie der Lehrer untereinander ein nahezu uniibersteig
bares Hindernis. Aber alles das gilt nicht fur die kleinen Stadte und 
fur das Land. Dort hangt die Durchfuhrung fast immer nur vom Geist 
der Lehrerschaft abo Gabe es mehr Lehrer von der Art wie der vorhin 
geschilderte, so ware diese Angelegenheit an diesen Landorten langst 
keine Frage mehr. Ganz besonders war mir smon vor go Jahren die 
Ausgestaltung der Berufsschulen nach sich selbst regierenden Arbeits
gemeinschaften am Herzen gelegen. Allein einesteils war die Zeit nom 
nicht reif dafiir, und andernteils sind diese Berufsschulen infolge ihrer 
zur Zeit nom sehr geringen wochentlichen Unterrimtszeit keine geeig
neten Anstalten fur Selbstregierung. Lediglim die bereits erwahnten 
Arbeitsgemeinschaften konnten hier starker in die Ersmeinung treten. 
Sobald unsere Berufssmulen fiir die werktatige Jugend in der Aus
gestaltung, die ich vor go Jahren in Miinmen gerade im Hinbli<k auf 
das, was im staatsbiirgerlime Erziehung nenne, durchgefuhrt habe, mit 
einem erheblich groBeren womentlichen StundenausmaB ihre Erziehungs
aufgaben losen konnen (wie das heute bereits im Staate Wisconsin ge
smieht), werden sie einen frumtbaren Boden ahgeben fur die soziale 
Erziehung des groBten Teiles Jugendlicher in Deuts<hland. Damit wird 
dann auch der Boden bereitet, auf dem die staatsbiirgerlime Erziehung 
gedeihen kann. Hier auf dem Felde praktischer gelernter Arbeit in wohl 
eingerichteten Schiilerwerkstatten lassen sich Schiiler, Lehrer, Gesellen, 
Meister, Eltern wie sonst kaum anderswo zu einer wahren Gemeinsmaft, 
d. h. zu einer Werk- und Wertgemeinsmaft, verbinden. 
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Betramtet man aile die erwiihnten Ersmeinungen, so sieht man, daB 
die Entwiddung des Smulwesens in den letzten go Jahren eine Rimtung 
angenommen hat, die zwar nimt unmittelbar staatsburgerlime Erziehung 
bedeutet, die aber eine unerlii£lime Grundlage hierfiir ist. Die Smule 
marsmiert in der Rimtung zur Smule der Gemeinsmaft, und zwar auf 
dem Wege der Arbeit in, fur und durm die Gemeinsmaft. Das viel
gestaltige soziale Leben dringt damit in die Smule ein, und zwar keines
wegs in ziigelloser Ungebundenheit, sondern unter der Fiihrung einer 
in manmer Hinsimt gewandelten piidagogismen Erkenntnis. .Freilim, 
daB aum dieser Bewegung erheblime Gefahren drohen und weimer Art 
sie sein werden, das braumen wir nimt erst auszudenken. Das kann 
man smon da und dort mit den Handen greifen. Nom ist das meiste 
im Stadium des Versums, und je begeisterter die Experimentatoren sind, 
desto mehr sind sie aum auf piidagogismem Gebiet dem Irrtum aus
gesetzt. Aber man lasse dom die Mensmen irren, solange die Idee, die 
sie in ihrer Begeisterung verwirklimen wollen, eine sittlime ist und so
lange sie selbst sittlime Mensmen sind, d. h. Mensmen, denen die Selbst
priifung ihres Werkes in Hinsimt auf die Verwirklimung der piidago
gismen Idee zur anderen Natur geworden ist. Was wir von den piid
agogismen Smrittmamern verlangen mussen, ist dreierlei: Einsimt in 
das wahre Wesen der Bildung, der aUgemeinen wie der staatsbiirger
limen, unwiderstehlimer Drang nam Wahrhaftigkeit und stiirkstes Ver
antwortlimkeitsgefiihl. In der "Jugendbewegung", dem "W andervogel", 
den "Pfadfindem " , der "Freismar" etc. etc., die aIle eine Frumt der 
letzten go Jahre sind, wamsen solme Mensmen. Nimt wenige davon 
hat der piidagogisme Eros in das Lehramt gefuhrt, wo sie nimt selten 
die T riiger des gemeinsmaftshildenden Erziehungsgedankens werden. 

Ob und wie sim dann aber die Staatsgesinnung aus einem so he
ackerten Boden entwickelt, gewiB nimt ohne besondere Belehrung, das 
hiingt nimt zuletzt aum davon ab, wie der Staat und seine Organe 
selbst hesmaffen sind. Es ist verhiiltnismiiBig leimt, Vaterlandsliebe zu 
entziinden, es ist aum leimt, nationale Begeisterung zu erwecken, es ist 
wiederum leimt (die notige Intelligenz vorausgesetzt!) politisme Bildung 
zu verbreiten, - aber die Idee des Staates, d. h. die Idee der Geremtig
keit, zur Grundlage unseres Handelns in der Gemeinsmaft zu mamen -
und das allein bedeutet Staatsgesinnung -, ist unendlim viel smwerer. 
Die Smule allein wird diese Aufgabe nie restlos ]osen konnen. 
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In der Entwidclung des deutsdten Bildungswesens begann der neu
spradtlidte Unterridtt erst sehr spat eine gewisse Rolle zu spielen. Dem
entspredtend waren neuphilologisdte Biidter in der Teubnersdten Ver
lagserzeugung der ersten 75 Jahre kaum vertreten. Erst als in den 80er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts die neuspra<hlidte Reform einsetzte 
und dem Unterridtt der lebenden Fremdspradten eine starke Forderung 
verlieh, stellte sidt audt der Teubnersdte Verlag in den Dienst der 
neuen Bewegung. Besonders seit 1892, wo Dr. Giese<ke die Leitung des 
philologisdten Verlags iibernahm, wurde die einmal angekniipfte Ver
bindung mit der Neuphilologie eine von Jahr zu Jahr engere. 

Hier solI nidtt wiederholt werden, was in der J ahrhundertfests<hrift 
des Veri ages iiber den Ausbau der neuspradtlidten Ahteilung dargeiegt 
wurde. Es diirfte aher interessieren, wie das Oberhaupt der Firma, ob
wohl Altphilologe von F adt, den Stempel seiner Personlidtkeit audt den 
Bemiihungen seiner neuphilologisdten Redaktion~mitglieder aufzupragen 
wuBte. Wenn einer unter ihnen an dieser Stelle das Wort erhalt, so ist 
das wohl sdton deshalb geredttfertigt, weil sidt Dr. Giese<ke auf diesem 
Gebiet seit langerem durdt seine wissensdtaftlimen Mitarbeiter nadt 
auBen hin vertreten laBt. Nur sie konnen darum letzten Endes wissen, 
was nadt seinem Willen und in seinem Geiste getan wurde, und es 
entspridtt wohl ihrer einfadten Dankespflimt, bei diesem besonderen 
AnlaB dafiir Zeugnis ahzulegen, in weldtem MaBe der Jubilar aum die 
Arbeit der neuphilologismen Redaktion von B. G. Teubner anregte und 
beeinfluBte. 

Die Verfasser einiger voraufgehender Beitrage wiesen bereits darauf 
hin, wie Dr. Giese<ke miterlebend und mitratend das Entstehen groBer 
Unterrimtswerke von Anfang bis Ende hingebungsvoll betreute. Nimt 
minder groB war seine Einwirkung auf die umfangreidten neuspradt
lidten Werke des Verlages. Bereits vor dem Kriege erkannte er, daB 
die damals an sim erfolgreimen Lehrbiidter von Boerner und Thiergen 
trotz ihrer Popularitat dem neuspradtlimen Unterridtt nidtt mehr die 
Dienste leisten konnten, die ein in modernem Geist gesdtulter Lehrer 
von seinem Arbeitsinstrument erwarten muBte. Wahrend andere Ver
leger ihre gleidtartigen und zur selben Zeit entstandenen franzosismen 

9* 



132 Hans Ehlers 

und englismen Lehrbiimer vielfam in unvedinderten Auflagen weiter 
drucken lieBen, setzte sim der philologisme Leiter von B. G. Teubner 
mit aHem Namdruck dafur ein, daB die Ergebnisse psymologism orien
tierter Grammatikforsmung und neue Erkenntnisse der Methodik dem 
Klassenunterrimt in Form praktismer Lehrbiimer nutzbar gemamt 
wurden. 

Dank der ibm damals von HeITn Geheimrat Engwer erteilten Rat
smlage kam 1913 die Verbindung mit den Briidem Strohmeyer zustande. 
Die ideeHe Bedeutung der Strohmeyersmen "Grammatik" fiir die innere 
Weiterentwicklung des grammatismen Lehrbetriebs unserer hoheren 
Lehranstalten zu kennzeimnen, ist hier nimt der Ort. Der spatere Ge
smimtsmreiber einer neuspramlimen Unterrimtslehre des 20. Jahr
hunderts wird jedenfalls der Pioniertatigkeit der Briider Strohmeyer 
gedenken und die V orziige und F ehler ihrer Arbeit geremter gegen
einander abwagen, als es einer Philologengeneration moglim zu sein 
smeint, deren grammatisme Ansmauungen zum groBten Teil nom in 
einer entgegengesetzten Oberlieferung wurzeln. 

Das Strobmeyersme Unterrimtswerk ist aber nimt nur in gramma
tismer Hinsimt als bahnbremend anzusehen; bald nam dem Kriege 
wurde aum erstmalig in den Strohmeyersmen Mittel- und Oberstufen
banden eine LesestofIauswahl nam kulturkundlimen Gesimtspunkten 
durmgefiihrt. Hierbei war wiederum Dr. Giesecke die treibende Kraft. 
Die gleimen Ideen, die ihn bereits vor dem Kriege der Herausgabe 
eines grundlegend geanderten deutsmen Lesebumwerkes und der Ver
anstaltung vollstandig neuer Gesmimtsbiimer nahertreten lieBen, lagen 
ofIenbar seinen kritismen Ansimten iiber den Wert der im fremdspram
limen Unterrimt bisher getriebenen Kulturstudien zugrunde. Hatte der 
klassisme Philologe aus gesmimtlimen Griinden von vomherein fur die 
F orderung der neuspramlimen Reformbewegung, daB der Spramunter
rimt aum in die Kultur des fremden Volkes einfiihren miisse, ein leb
haftes Verstandnis gehabt, so empfand er naturgemaB umso starker, 
wie die im Franzosismen und Englismen entwickelte Auslandsbildung 
in positivistism-materialistismem Sinne verauBerlidlt worden war. So 
stand Dr. Giesecke den Anregungen seines Freundes Hugo Gaudig be
sonders empfanglim gegeniiber, als dieser zu einer Neubearbeitung der 
Strohm eyers men Mittelklassenbande riet. T rotz der Smwierigkeiten, die 
sim der Auswahl wirklim kulturkundlimer LesestofIe entgegenstellten, 
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spomte er seine neuspramlimen Mitarbeiter immer wieder zu neuen Ver
sumen und Bemfihungen an, zu einer Zeit, als durm E. Smon und 
W. Hfibner nom nimt Sinn und Form der Kulturkunde theoretism um
rissen waren und als ihr in den modemen F remdspramen amtlim nom 
keine zentrale Stellung zugewiesen war. 

Seit der von Professor Spranger verfaBten Denksdtrift fiber nationale 
Auslandbildung, besonders aber seit der H. Borbeinsmen Arbeit "Aus
landstudien und neuspradtlimer Unterrimt im Limte des Weltkrieges" 
besmaftigten sim vorwartsstrebende Neuphilologen zweifellos immer 
mit dem Problem, wie nationale Auslandbildung im Unterrimt am besten 
verwirklimt werden konne. Aber fiber ein T asten und Erproben mangels 
eines festen geisteswissensmaftlim und philosophism fundierten Unter
grundes kam man des langeren nimt hinaus. Planvoll und bewuBt 
wurde die Abwendung von der bis dahin und heute nom mit Kultur
kunde oft verwemselten Realienkunde erstmalig erstrebt in dem von 
den Hamburger Studienraten Dr. Frohlim und Dr. Smon fUr das Stroh
meyersme Unterrimtswerk zusammengestellten "Lesebum zur Einfiih
rung in die Kultur Frankreims" (1924). Kurze Zeit darauf veroffent
limte Eduard Smon dann seine ffir neuspramlime Kulturkunde bedeut
sam gewordene Smrift "Sinn und Form einer Kulturkunde im franzo
sismen Unterrimt", die zugleim remtfertigte, in welmem Geiste und 
nam welmen Rimtlinien (Kulturkunde ein Bildungsprinzip, kein neues 
Stoffgebiet!) jenes erste Kulturlesebum gearbeitet worden war. 

Seit den Jahren, in die .das Entstehen jener beiden Bfimer fiel, hat 
die Kulturkunde in den neueren Spramen in theoretismer und prakti
smer Beziehung mannigfame Wandlungen durmgemamt; das damals 
Neue ist jetzt fast selbstverstandlim geworden. Namdem sim der Ver
lag einmal aus Vberzeugung in den Dienst der kulturkundlimen Be
wegung gestellt, hat er ihr weiterhin die T reue gehalten. Manmes wissen
smaftlime und methodisme Werk, manmes Lehr- und Lesebum auf dem 
Gebiete des F ranzosismen, Englismen und Spanismen ist inzwismen 
verlegt worden und hat die Zustimmung der F amkreise gefunden. 

Auf die Arbeit Dr. Gieseckes und seiner Redaktionsmitglieder haben 
naturgemaB die preuBismen "Rimtlinien" auBerordentlim anregend 
und befrumtend eingewirkt, und es solI nimt verkannt werden, daB ohne 
diese Reformplane manme Publikation aum auf neuphilologismem Ge
biet zum Smeitem verurteilt gewesen ware. Wenn sim andererseits die 
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versmiedenen T euhnersmen Redaktionen so smnell auf die Intentionen 
der Rimertsmen Neuordnung einstellen konnten und in den kultur
kundlimen Famem mit neuen, den Rimtlinien entspremenden Unter
rimtswerken fast stets als erste mit auf dem Plan waren, so wird das 
nur dadurm verstandlim, daB sim das Oherhaupt des Verlages zu 
vielen Grundgedanken der preuBismen Smulreform smon zu einer Zeit 
innerlim hekannt hatte, als die Reformhedfirftigkeit unseres hoheren 
Bildungswesens allgemein nom gar nimt zum BewuBtsein gekommen 
war. Ein Mann, der im Sinne des deutsmen Idealismus stets einer har
monismen Aushildung seiner Gesamtpersonlidtkeit zustreht und wie 
Goethes Wilhelm Meister von Natur aus wohl aum eine unwidersteh
lime Neigung dazu hat, aIle seine Anlagen in dieser Rimtung zu ent
wi<keln, muBte einer Bildungsreform zustimmen, die auf Wiederher
stellung der ffir die hohere Smule unerlaBlimen Einheit des in der 
Mannigfaltigkeit der einzelnen Geisteswissensmaften hesdtlossenen Kul
turin halts ahzielt. Was die preuBisme Reform mit dem BegrifI der "Kon
zentration" umfaBt und verwirklimt sehen will, wohei die "Arheits
gemeinsmaft der Lehrer" eine so groBe Rolle spielt, das hat der philo
logisme Leiter von B. G. Teuhner in seinem Arheitshereim hewuBt oder 
unhewuBt in der Grundidee stets angestreht. Die jungen Philologen, die 
hei Dr. Giese<ke nimt nur auf verlegerismem, sondem auf jedem Gehiete 
in die Lehre geg8ngen sind, hahen yom ersten Tage ihrer Verlagstatig
keit an nor eine auf engster Zusammenarheit heruhende Arheitsteilung 
der versmiedenen Redaktionsstellen kennengelemt. 

Aher nimt nur die Idee der Konzentration, die zwismen den hisher 
auseinanderstrehenden kulturkundlimen Einzelfamem Verhindungs
hrii<ken mit dem Ziele der Bildungseinheit sdtlagen solI, war den T euh
nersmen wissensmaftlimen Mitarheitem smon langst vor Ersmeinen 
der preuBismen Denksdtrift - wenn aum in anderer Projektion - ge
laufig, sondem vor allem die der Forderung des "Arheitsunterrimts" 
zugrunde liegenden Erfahrungen und Gedankengange hatten sie als zu
treffend am eigenen Leihe kennen gelemt. Zu Gewissenhaftigkeit im 
Kleinen und Kleinsten, zu Pflimterfiillung und Arheitstreue hatten uns 
Smule und Universitat erzogen, das Simeinfiigenkonnen und den Um
gang mit Mensmen hatte man in 4% Kriegsjahren heim Militar gelemt, 
an der Front war man aum daran gewohnt worden, Trager einer he
grenzten Verantwortung zu sein: aher in einer Hinsimt smien die 
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voraufgegangene Aushildung und Erziehung nimt zu genii gen. Wir 
sollten hier plotzlim aum in Angelegenheiten selhstandig urteilen und 
handeln, in denen nam unserer hisherigen Begriflswelt nur eine hohere, 
wenn nimt die homste Instanz hatte entsmeiden diirfen. In unserem 
neuen Wirkungskreis hefaBte sim zwar diese homste Stelle durmaus 
emsthaft mit der hetreffenden F rage, gab in tedtnismer Hinsimt die 
notigen Ratsmlage, aber auf dem Gehiete, auf dem man angehlim F am
mann sein sollte und wollte, muBte man selhstverantwortlim vorgehen. 
Ein Prohlem, fur dessen Losung man hestimmte V orsmlage ausgearheitet 
hatte, urn sim dann gewohnheitsgemaB deren Rimtigkeit und Anwend
harkeit sanktionieren lassen zu wollen, nahm in dem Augenhli<k, wo 
man fur die praktismen Auswirkungen seiner Ratsdtlage einstehen 
sollte, eine ganz neue Form an. Meistens sah man sim veranlaBt, das 
ganze Material nommals griindlimst durmzugehen, um die Last der 
Selhstverantwortung leimter tragen zu konnen. Die Arheit verdoppelte 
sim dabei, die Willenskraft, sie bewaltigen zu konnen, vervielfamte sim 
aber aum. Jedenfalls wurde man zu einer ganz anderen Einstellung 
seiner Arheit gegeniiher gezwungen, und es ist darum wohl nimt weiter 
verwunderlim, wenn man sim zu den preuBismen "Rimtlinien" gleim 
nam ihrem Bekanntwerden in einem sehr nahen inneren Verhaltnis 
fuhIte. In ihren allgemeinen Vorhemerkungen hieB es zur Kennzeim
nung des "Arheitsunterrimts" wortlim: "Er fordert yom Lehrer, daB er 
stets priift, welme Krafte des Zoglings in der Smularheit entwi<kelt und 
gesteigert werden konnen, inshesondere Selhstandigkeit des Urteils, Ge
miit, Phantasie und Wille." DaB diese Krafte zu unserer Smulzeit von 
unseren Lehrem nimt vollstandig gewe<kt worden waren, daB die 
"Spannung zwismen dem Erwerh simeren Wissens und dem Erwerh 
der Fahigkeit selhstandigen Arheitens" nimt in dem yom Arheitsunter
rimt postulierten Sinne iiherhrii<kt worden war, das hatten wir zwar in 
der Zusammenarheit mit unserem neuen Meister und Lehrer oft genug 
gespiirt. Aher worauf unser anfanglimes Versagen in der Smule 
Dr. Giese<kes eigentlim zurii<kzufuhren war, das wurde uns so remt 
erst durm die Darlegungen Rimerts hewuBt. Was das preuBisme 
Ministerium als notwendige ReformmaBnahme hezeimnete, ware uns 
bei weiterem Verhleihen im Smuldienst vielleimt aum als iiherspannte 
F orderung oder als angeblim smon erreimtes Ziel ersmienen. Die harte 
Wirklidtkeit im Lehen auBerhalh der Smulstuhe mamte uns aher un-
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gewollt zu iiherzeugten Anhiingern der Grundgedanken derpreuBismen 
Neuordnung. 

Diese letzten Betramtungen smeinen mit dem gestellten Thema nidtts 
mehr zu tun zu hahen, aber dennom haben sie hier ihre Beremtigung. 
Denn derjenige, dem diese Beitrage gewidmet sind, hat fur die Forde
rung des neuphiiologismen VerIagszweiges von B. G. Teuhner am 
meisten dadurdt getan, daB er seine Zoglinge aus ihrer fadtwissensmaft
limen Geistesenge heraushob, sie zu selhstandiger Urteils- und Willens
bildung erzog und sie dadurm hefahigte, ihre verlegerismen Bemiihun
gen auf dem Gebiete der modernen Fremdspramen in enge Beriihrung 
mit den allgemeinen Stromungen und Tendenzen auf dem Gebiet der 
Geisteswissensmaften und der Padagogik zu hringen. Selhst wenn dieser 
Ausgang als Ahsdtweifung empfunden werden sollte, so diirfte man es 
aber dodt begreiflim 6nden, daB der Smreiher dieser Zeilen viellieber, 
statt des Juhilars Stellung zur Neuphilologie kurz zu kennzeidtnen, ihm 
als Mensm und Oberhaupt der Firma T euhner ein Denkmal hatte setzen 
mogen. 

Wenn zwei Mensmen sieben Jahre lang Zimmer an Zimmer mitein
ander arheiten, so kann die Erkenntnis der geistigen Gemeinsamkeiten 
und Gegensatze und damit die gegenseitige Wertung aum dann nimt 
aushleihen, wenn der eine der Ohere und Altere, der andere der Untere 
und weitaus Jiingere ist, wenn jener leitet, rat und smiitzt und dieser 
nur in gleimem Geiste hilft und dient. SolI auf geistigem Gebiet eine 
wirklime Arbeitsgemeinsmaft Bestand haben, in der sim der Untere ais 
mitverantwortlim fuhlen kann, so muB er aum bei einer gewissen PoIa
ritat der Ansmauungen und T emperamente in jenem ein Ideal erhli<ken 
konnen, dem namzueifern ein Gehot der Selhsterkenntnis ist. Worin 
der Jiingere das Ideal sieht, das sei wenigstens nom mit den folgenden 
Satzen Goethes aus dem Westostlimen Divan angedeutet: "Nidtt die 
T alente, nimt das Gesmic:k zu diesem und jenem mamen eigentlim den 
Mann der Tat; die Personlimkeit ist's, von der ... alles ahhangt. Der 
Charakter ruht auf der Personlidtkeit, nidtt auf den T alenten. T alente 
konnen sim zum Charakter gesellen, er gesellt sim nidtt zu ihnen: denn 
ihm ist alles enthehrlidt auBer er selhst." 



DAS 

BERUFS- UNO FACHSCHULWESEN 

VON 

ALFRED KOHNE 



D as offentlime Smulwesen in PreuBen und Deutsmland ist eine 
Smopfung des deutsmen Idealismus. Nam dem Zusammenhrum von 
1806 galt es, den preuBismen Staat auf neue Grundlagen zu stellen. 
Die Stein-Hardenhergisme Gesetzgehung smuf eine neue Remts- und 
Wirtsmaftsordnung, die den einzelnen wirtsmaftlim seIhstandig mamte 
und dariiher hinaus wenigstens den Stadten die Selhstverwaltung gab. 
Smarnhorst und Boyen fiihrten die allgemeine Wehrpflimt durm und 
legten damit zugleim den Grund fur eine Erziehung der mannIimen 
Bevolkerung zur Wehrhaftigkeit und Willenszumt, die his in den Welt
krieg wirksam gehliehen ist. Das smuImaBige Bildungswesen wurde von 
Wilhelm v. Humholdt neu aufgehaut. Der Freund Goethes und Smillers, 
der in der idealen Welt der Wissensmaft und Kunst heimism war, wies 
allen staatlimen Bildungsanstalten die hohe Aufgabe zu, emt mensm
lime Bildung zu vermitteln. Die Universitaten wurden nam dem Vor
hilde Berlins zu Statten der freien F orsmung und Lehre, wo die Stu
denten in den Geist der Wissensmaft, hesonders der Philosophie, ein
gefuhrt werden sollten. Die Vorhereitung fiir die Homsmule wurde dem 
humanistismen Gymnasium iihertragen, wo der neugesmaffene Stand 
der Oherlehrer den jungen Mensmen eine harmonisme Aushildung der 
geistigen Krafte, vor allem durm die Vermittlung der antiken Sprame 
und Kultur, danehen der Mathematik, vermitteln sollte. Fiir die hreite 
Masse der Bevolkerung war die Volkssmule hestimmt, die nam Pesta
lozzis Ideen und Methoden eine moglimst aliseitige Entwiddung der 
Anlagen und eine vielseitige allgemeine Bildung erstrehte. 

In diesem nam einheitlimem Plane angelegten und durmgefuhrten 
Bau war kein Raum fur das F amsmulwesen. Siivems Entwurf eines 
preuBismen Unterrimtsgesetzes von 1819 lehnt ausdruddim die Aus
dehnung auf dieses Gebiet ab; als offentlime und allgemeine Smulen 
sollten nur die Erziehungsanstalten anerkannt werden, welme die all
gemeine Bildung des Mensmen an sim und nimt seine unmittelbare 
Vorbereitung zu besonderen Berufsarten hezwe<kten. Dieselbe Auffas
sung vertrat in der wissensmaftlimen Padagogik Herbart, der ebenfalls 
die Berufsbildung nimt ais T eil der offentlimen Erziehung gelten lieB. 
Dieser allgemeinen Rimtung der Zeit entspremend wurden die im 
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18. J ahrhundert im wesentlimen als Famsmulen entstandenen Realsmulen 
zu allgemeinen Bildungsanstalten umgewandelt und damit eine Lucke 
gesmaffen, die erst sehr allmahlim wieder ausgefullt wurde. Denn so 
hom die Leistungen der allgemein hildenden Smulen seit dem 19. Jahr
hundert einzusmatzen sind, so sehr sie den Siegeszug des Burgertums 
auf wirtsmaftlimem und politismem Gebiet vorhereiten half en, so konnten 
sie ihrer Eigenart nam auf die besonderen Bedurfnisse des beruflimen 
Lehens, hesonders des gewerblimen und kaufmannismen, nimt genugend 
Rucksimt nehmen. Seit den groBen Erfindungen des 17. und 18. Jahr
hunderts, hesonders seit der Verbesserung der Dampfmasmine durm 
James Watt, gewann die Temnik eine immer groBere Bedeutung fur 
das wirtsmaftlime Lehen. Friedrim der GroBe hatte smon weitsmauen
den Blicks hegonnen, sie fur PreuBen nutzhar zu mamen und Smulen 
dafur gesmaffen. Aher in den smweren Zeiten nam den Befreiungs
kriegen fehlte es an Bildungsgelegenheiten, urn die notwendigen mathe
matismen, naturwissensmaftlimen und temnismen Kenntnisse sim an
zueignen. Diese Samlage erkannte der Geheime Oher-Finanzrat Peter 
Christian Beuth, der seit 1818 im Finanzministerium die Ahteilung fur 
Handel und Gewerhe leitete. Er war von der Notwendigkeit durm
drungen, daB PreuBen der Entwicklung seines westlimen Nadtbarn folgen 
und eine eigene Industrie smaffen musse. Ais wimtigstes Mittel der Ge
werbeforderung erkannte er das temnisme SdlUlwesen. Er setzte es 
gegenuher dem Widerstande des Kultusministeriums durm, daB er ge
werhlime Smulen errimten konnte. Grundlegend war der Ministerial
erlaB yom 27. Dezemher 1820. 1821 smuf er in Berlin das Gewerhe
institut, das er ebenso wie den Verein fur GewerbefleiB selhst leitete. 
In den namsten Jahren kamen die Provinzialgewerhesmulen hinzu, die 
eine allgemeine temnisme Ausbildung vermittelten, auf den Besum des 
Gewerheinstituts vorbereiteten und zugleim ahnlime Aufgahen zu er
fullen hatten wie jetzt die Masminenhausmulen, Baugewerksmulen und 
Handwerkersmulen. Der Geist in diesen gewerhlimen Smulen war 
grundversmieden von den in den allgemeinen Bildungsanstalten. Nimt 
der Idealismus, sondern der Utilitarismus des 18. Jahrhunderts fand hier 
eine Statte. Nimt allgemeine Bildung, sondern praktismes Wissen und 
Konnen sollte vermittelt werden. Immer wiederholte Beuth das Wort, 
das Plutarm von dem Spartanerkonig Agesilaos uherliefert: "Die 
Knahen sollen lernen, was sie einst braumen, wenn sie Manner sind." 
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Die Zumt war straff militarism; unhegahte Smiiler wurden rii<ksimts
los entfemt. Einheitlime Smulhiimer wurden eingefiihrt und aum die 
Lehrmethoden zum T eil genau vorgesmriehen. Unter Beuths Leitung, 
der his 1845 an der Spitze der Gewerhesmulen stand, nahmen die 
Smulen eine erfreulime Entwi<klung. 

Inzwismen war der Zollverein gegriindet und damit ein grofieres 
Wirtsmaftsgebiet gesmaffen. Eine neue Gewerheordnung mit den An
fangen des Arheitersmutzes wurde erlassen. Der Bau von Eisenhahnen 
hatte hegonnen und die Anwendung der Dampfkraft immer grofiere 
Bedeutung erlangt. Infolgedessen wurden aum der T emnik immer 
smwierigere Aufgahen gestellt. Eine im wesentlimen praktisme Ausbil
dung geniigte nimt mehr, es galt, sie wissensmaftlim zu vertiefen, ins
hesondere die mathematismen und naturwissensmaftlimen Grundlagen 
der Temnik auszuhauen. Die ersten Smritte tat Dru<kenmiiller, einer 
der Namfolger Beuths, der 1850 die Gewerbesmulen neu organisierte. 
Die Provinzialgewerhesmulen hatten nam wie vor den Werkfiihrem 
und T emnikem eine ahgesmlossene Ausbildung zu vermitteln und zu
gleim auf den Besum des Gewerheinstituts vorzubereiten. Dieses selhst 
wurde auf eine hohere Stufe gestellt und dazu hestimmt, die Manner 
fur leitende Stellungen auszuhilden. Spater erhielt es den Namen Ge
werbeakademie. 1879 wurde diese mit der Bauakademie vereinigt, als 
Homsmule anerkannt und dem Kultusministerium unterstellt. Damit 
war die homste Form der gewerhlimen Aushildung wenigstens grund
satzlim der Universitat gleimwertig geworden. Gemeinsam war von jetzt 
heiden Arten der Homsmule die Freiheit von Forsmung und Lehre und 
die wissensmaftlime Begriindung der Berufsarheit. Aher wahrend die 
Universitat, hesonders die philosophisme Fakultat, ihren Stolz darin 
setzte, getreu ihrer idealistismen Vergangenheit die Wissensmaft urn 
der Wissensmaft willen zu pflegen, betonte die tedtnische Homsmule 
ihrem Zwe<ke entspremend starker die Anwendung und hlieh in enge
rer Verhindung mit dem wirtsmaftlimen Lehen. Immerhin war eine An
naherung erreimt, die aum in der Berufsgesinnung sim geltend mamte. 
Gerade die fuhrenden Manner der T emnik sahen und sehen in ihrer 
Arheit nimt in erster Linie das Mittel der Erwerhs und auBerlimen 
Nutzens, sondem des Kulturfortsdtritts und nahem sim so der AuH"as
sung des deutsmen Idealismus; aber allerdings ist es nimt ein Idealis
mus der Gedanken und der Traume, sondem der Arbeit und der Tat. 
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So gliiddim die Entwiddung war, die zur Anerkennung des Beuth
smen Gewerbeinstituts als Homsmule fiihrte, so verhangnisvoll war sie 
fiir das mittlere temnisme Smulwesen. Die Provinzialgewerbesmulen 
hatten den Bediirfnissen des gewerblimen Lebens entspremend zu 
Sonderfamsmulen umgewandelt und in den al1gemeinen Aufbau des 
Schulwesens eingefligt werden konnen. Statt dessen erfolgte in der 
kurzen Zeit, wahrend der sie dem Kultusministerium unterstanden 
(1879-85), die Umwandlung zu einer allgemeinbildenden Smule, zur 
Oberrealschule, die zunachst als Vorbereitungsanstalt flir die technische 
Hochschule gedacht war und 1900 die Gleichberechtigung mit dem 
Gymnasium erlangte. Die F achklassen fur Maschinenbau und Chemie, 
die daneben zunachst noch bestanden, verkiimmerten bis auf wenige 
Smulen. Zum zweitenmal im Laufe des Jahrhunderts mamte sim die 
Dbermamt der allgemembildenden Smulen gegeniiber den mittleren 
temnismen Smulen geltend und lieB sie nimt zur remten Entfaltung 
kommen. 

Eine Anderung trat erst ein, seit 1885; auf unmittelbare Veranlassung 
des Reimskanzlers von Bismarck die temnismen Mittelsmulen und 
Fortbildungssmulen dem Ministerium flir Handel und Gewerbe unter
stellt worden. Die Smwierigkeiten, die die Anderung der Wirtsmafts
politik seit 1879 mit sim bramte, mamten eine starke Einwirkung des 
Staates auf wirtsmaftlimem Gebiete notwendig. Die Landwirtsmaft und 
Smwerindustrie war durm die neuen Zolle gesmiitzt, aber das Hand
werk braumte dringend der Hilfe gegeniiber dem Wettbewerb der immer 
starker werdenden Industrie. Bismarck erkannte, daB es das wirksamste 
Mittel einer Gewerbeforderung sei, flir eine bessere Ausbildung des 
Namwumses zu sorgen, und daB deshalb das gewerblime Smulwesen 
in nahester Verbindung mit der Gewerbeverwaltung stehen miisse. 
Seitdem hat sim das mittlere fadtlime Smulwesen in engster Fiihlung 
mit den betreffenden Gewerbezweigen stetig weiterentwickelt. Bau
gewerksmulen, Masminenbausmulen, T extilfamsmulen, Handwerker
und Kunstgewerbesmulen, dazu eine Reihe Sonderfamsmulen sind zu 
festen Smulformen geworden, die dem tiimtigen jungen Mensmen, der 
ein Gewerbe als Lehrling erlemt hat, die Moglidtkeit bieten, eine ver
tiefte Berufsbildung zu erwerben und sim wirtsmaftlim und sozial empor
zuarbeiten. Neben den mittleren F amsmulen ist seit 1885 vor allem aum 
die F ortbildungssmule, die jetzt Berufssmule heiBt, gefordert worden. 
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Sie war vorher im wesentlimen nur Ersatz-, Erganzungs- und Wieder
holungssmule, welme die Lii<ken der V oIkssmuie auszufiillen hatte und 
daneben nur das gewerblime Zeimnen pflegen konnte. Seitdem ist sie 
ais Pflimtsmule ausgebaut worden. Allerdings muBte sim die Entwi<k
lung in PreuBen auf der smmalen Grundlage des § 120 der Gewerbe
ordnung vollziehen, waIn-end mitteI- und siiddeutsme Staaten eine ge
setzlime Durdiliihrung der Smulpflimt bald nam 1871 erreimt hatten. 
Erst nam dem Weltkrieg ist durm das Gesetz iiber die Erweiterung 
der Berufssmulpflimt yom 31. Juli 1923 eine etwas bessere Regelung 
herbeigefuhrt. Die Berufssmule hat nam den Bestimmungen von 1911 
die Aufgabe, die groBe Masse der erwerbsHitigen Jugend zwismen 14 
und 18 Jahren in ihrer beruflimen Ausbildung zu fordern, indem sie 
die wimtigsten Grundlagen des famlimen Wissens und Konnens, Kennt
nis der RohstofIe, der Werkzeuge und der Arbeitsvorgange, F amzeimnen 
und Famremnen vermittelt. Daneben werden besonders wimtige Ge
biete des gesmaftlimen Lebens behandelt und Briefwemsel, biirger
limes Redmen und Buc:hfuhrung gelehrt. Ober den Rahmen der bloB 
beruflimen Ausbildung geht die Biirgerkunde hinaus, die die Auf
gabe hat, den Zusammenhang des einzelnen und seine Berufsarbeit mit 
dem Gemeinsmaftsleben in F amilie, Schule und Werkstatt, in Gemeinde, 
Staat und Reich zum BewuBtsein zu bringen, das Werden und Wesen 
wichtiger Einrichtungen des ofIentlichen Lebens zu erklaren, die Ehr
furcht vor der Verfassung und Rechtsordnung, die Liebe zu Heimat 
und Vaterland zu pflegen und Ziele fur freudige Mitarbeit im Staate 
vor Augen zu stellen. Schon vor dem Kriege hat die Berufsschule es 
als Pflichtaufgabe iibernommen, fur die korperliche Ertiichtigung der 
heranwachsenden Jugend durch Turnen und Jugendspiele zu sorgen, 
eine Aufgabe, die nach dem Wegfall der Wehrpflicht nom wimtiger 
geworden ist. Fiir die weibliche Jugend kommt die hauswirtschaftliche 
Ausbildung zu der beruflichen hinzu. Die Berufsschule ist damit mehr 
und mehr auch zu einer Erziehungsschule geworden, die in den Zielen 
sich nahe beriihrt mit der allgemeinbildenden Schule, in den Wegen 
aber wesentlim versmieden ist. Sie darf und will den engen Zusammen
hang mit der Wirklimkeit des Berufs nimt verlieren, nur so vermag sie, 
die nur iiber wenig Woc:henstunden verfiigt, ihre Smiiler innerlim zu 
erfassen und zu selbstandiger Mitarbeit zu gewinnen, nur so vermag 
sie zu einer vertieften staatsbiirgerlimen Einsimt und hoheren Allge-
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meinbildung hinzufiihren. Nom hat die Berufssmule ihren vollen Aus
bau nimt eriangt, sie muB allgemein gesetzlim durmgefiihrt werden und 
nom weiter als bisher zur selbstandigen Smule mit eigenen Lehrem, 
eigenen Unterrimtsraumen und giinstig gelegener Unterrimtszeit sim 
entwickeln. Dann wird sie zusammen mit der Berufsausbildung, die ge
setzlim neu zu regeln ist, und mit der freiwilligen Jugendpflege und 
Jugendbewegung die festen F orrnen smaffen, die fiir die Erziehung der 
zum T eil smwer gefahrdeten Jugend dringend notwendig sind. Sie wird 
somit ihr T eil dazu beitragen, daB diese Jugend fest auf dem Boden der 
beruflimen und staatlimen Wirklimkeit steht, aber dom aum den Zu
gang gewinnt zu einer hoheren F mm der allgemeinen Bildung, wie sie 
auf anderen Wegen der deutsme Idealismus erstrebt. 

Von der Entwicklung des gewerblimen Smulwesens weimt die des 
kaufmannismen in manmer Hinsimt abo Zwar die kaufmannisme F ort
bildungssmule ist in iihnlimer Weise wie die gewerblime gewamsen, 
aber ein mittleres kaufmannismes Smulwesen ist in PreuBen erst irn 
20. Jahrhundert entstanden. Wahrend Samsen seit 1831 hohere Han
delssmulen hat, die eine besondere F orrn der Handelsrealsmule dar
stellen, und aum Bayem ahnlime Smulen in groBerer Anzahl besitzt, 
hat sim in PreuBen die Handelsrealsmule neben der allgemeinbilden
den Realsmule nimt remt entwickeln konnen. Erst neuerdings sind durm 
die Bestimmungen von 1916 iiber die Einrimtungen von Handelssmulen 
und hoheren Handelssmulen die Rimtlinien gegeben, die fiir den Auf
bau eines mittleren Handelssmulwesens maBgebend sind. Dabei ist von 
vomherein darauf Riicksimt genommen, daB in diesen Smulen nimt 
nur ein tiimtiges famlimes Wissen und Konnen vermittelt wird, sondem 
daB aum im engsten Zusammenhang damit der Weg zu einer hoheren 
allgemeinen Bildung gewiesen wird, die auf die Berufsbildung sim griin
det. In be sonde rem MaBe verfolgen dies Ziel die Handelshomsmulen, 
die nam Leipzigs Vorbild seit Ende des vorigen Jahrhunderts entstanden 
sind und aum dem Kaufmanne eine auf wissensmaftlimer Grundlage 
beruhende Berufsbildung vermitteln wollen. Die Griindung geht zum 
groBten Teil aufStiftungen oder Anregungen von fiihrenden Kaufleuten 
zuriick, wie Mevissen, Merton, Kampf, die so einen praktismen Idealis
mus betatigt haben, der fiir den weiteren Aufbau des gesamten gewerb
limen und kaufmannismen Bildungswesens hoffentlim nom starker wirk
sam sein wird als in der Vergangenheit. 
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Wenn es die Aufgabe des Verlagsbudiliandels ist, dem Wort und Ge
danken Dauer zu verleihen, geistige Bewegungen zu fordern, zu ver
breiten und zu erhalten, dann hat der Verlag von B. G. Teubner es als 
seinen Beruf betramtet, sim in den Dienst des deutsmen Idealismus auf 
den Gebieten der'Vissensmaft und Erziehung zu stellen. Die erste gr06e 
Tat des Hauses war die Herausgabe der "Bibliotheca scriptorum Grae
corum et Romanorum", und seitdem ist die Pflege des klassismen Alter
turns und der humanistischen Bildung im weitesten Umfange ein nobile 
officium des Verlages, das zugleim ein Herzensbediirtnis ist fur den 
Leiter, der jetzt seinen 60. Geburtstag feiert. Trotz dieser engen Be
ziehungen zum Klassizismus hat der Verlag schon friihzeitig die Be
deutung des gewerblimen Bildungswesens erkannt. Bereits 1845 findet 
sim ein Lehrbum fiir Gewerbesmulen; eine Smrift fur den Ausbau der 
polytemnismen Smule und einzelne temnische Lehrbiimer folgen. Der 
so wimtige mathematisme Verlag geht vor allem zurii<k auf Sdtlomilch, 
der Professor der Mathematik an dem Polytedtnikum in Dresden war. 
Aber allerdings wird dieser Teil des Verlags zunamst nicht nach der 
temnismen Seite hin weiter entwi<kelt, was an sim wohl moglim ge
wesen ware, sondern nam der Seite der reinen Mathematik und Natur
wissensmaften. Erst gegen Ende des 19.1ahrhunderts wurden die Be
ziehungen enger, u. a. wurden die fur die Entwi<klung des tedtnismen 
Hochsmulunterrichts so wimtigen Werke von Foppl veroHentlimt. 
Neuerdings sind die tedtnismen Hilfsbiimer hinzugekommen. Aum zu 
den tedtnismen Mittelschulen wurden im I. Jahrzehnt des 20. Jahrhun
derts neue Beziehungen gewonnen. Die von Girndt herausgegebene 
Sammlung "Der Unterricht an Baugewerkschulen" und andere Werke 
begannen zu ersmeinen. Etwa gleimzeitig iibernahm der Verlag die 
Veroffentlichungen des Deutsmen Aussmusses fur das temnisme Smul
wesen, die die Arbeit auf diesem G~biete in hervorragendem Mafie ge
fordert haben. 

Schon vorher war der Zusammenhang mit dem neu aufbliihenden 
Berufs(F ortbildungs)smulwesen gewonnen, der seitdem dauernd aufremt
erhalten ist. Seitdem im Jahre 18Q6 Dr. Stegemann in Braunsmweig den 
Deutsmen Verband fur das kaufmannische Bildungswesen gegriindet 
hatte, arbeitete er mit dem Verlage dauernd zusammen. Bei ibm ersmien 
seine Zeitschrift und die gr06e Reihe der Veroffentlichungen, die zur 
Forderung des gesamten kaufmannismen Bildungswesens, von der kauf-
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mannismen F ortbildungssmule bis zur Handelshomsmule, wesentlim 
heigetragen haben. 1m Zusammenhang damit ist eine Reihe von Unter
rimtswerken im Verlag ersmienen, die neue Wege wiesen, so die "Han
delsbetriebslehre" von Ebeling, die zuerst den Gedanken der Konzen
tration in der kauhnannismen Smule durmftihrt, eine remtlim be
griindete Handelskunde mit dem Handelsbriefwemsel zu einer Einheit 
verbindet und aum kaufmannismes ReclInen und Bmilfiihrung mit dem 
Lehrgang in engste Verbindung setzt. Eine Weiterfiihrung dieser metho
dism wertvollen Arbeitbietet die "Betriebswirtsmaftslehre" von Edmrdt
von der Aa, die in ausgezeimneter Weise die Ergebnisse der betriebs
wirtsmaftlimen F orsmung fiir die Smule verwertet. 

Neuerdings ist aum das fiir das kauhnannisme Remnen grundlegende 
Werk von Feller-Odermann den veranderten Zeit- und Smulverhalt
nissen in versmiedenen Ausgaben angepaBt worden. Aum die Samm
lung von Lehrbiimern fiir kauhnannisme Smulen, die zuerst Direktor 
Voigt in Frankfurt herausgab, enthalt eine Reihe bedeutsamer Werke, 
so das "Remenhum" Drolls und die "Wirtsmaftsgeographie" von von der 
Aa. Dem geographismen und wirtsmaftskundlimen Unterrimt, beson
ders aum an den kauhnannismen Smulen, dienen die neuen und iiber
simtlimen Weltwirtsmaftskarten, die von der Aa und Fabian heraus
geben. Von hesonderem 'Vert ist aum das vom Verlag angeregte 
Lesebum von Doerr und Busmmann "Der Kaufmann in Beruf, Staat 
und Leben". Es bietet ein gutes Beispiel dafiir, wie die Berufsbildung 
zu gestalten ist, damit sie nimt nur die famlime Leistungsfahigkeit er
hoht, sondem zugleim aum den Gesimtskreis des Smiilers erweitert, 
den Zusammenhang mit der sozialen und staatlimen Gemeinsmaft ge
winnen laBt und so zu einer hoheren Stufe der allgemeinen Bildung 
und der Personlimkeitserziehung hinleitet. Der Erweiterung des beruf
limen Wissens und Konnens dienen aum die versmiedenen fremdspram
limen Unterrimtswerke, die fiir die besonderen Zweige der kaufman
nismen Smulen gesmaffen sind. Die Methodik des kauhnannismen 
Unterrimts ist durm eine besondere Sammlung von Smriften gefordert 
worden. Vom Deutsmen Verb and fiir das deutsme Bildungswesen wur
den aum die Sammelwerke "Der deutsme Kaufmann", "Der deutsme 
GroBkaufmann" und das vierbandige "Handbum des deutsmen Wirt
smaftslebens" herausgegeben, das zum erstenmal den Versum mamte, 
die einzelnen Gebiete durm SadlVerstandige hesmreiben zu lassen und 
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so einen Oberblick uber den tatsamlimen Zustand der Volkswirtsmaft 
zu geben. Eine Sammlung wissensmaftlim wertvoller Werke stellten die 
von van der Borght, Smuhmamer und Stegemann herausgegebenen 
"Handbumer fur Handel und Gewerbe" dar, die dem Kaufmann und 
Industriellen die Hilfsmittel boten, sim ein auf wissensmaftlimer Grund
lage beruhendes Wissen auf den Gebieten der Privat- und Volkswirt
smaftslehre, des Remts und der Temnik zu erwerben. Einzelne dieser 
Werke wie das "Versimerungswesen" von Manes sowie eine Reihe an
derer sind besonders fur den Unterridtt an der Handelshomsmule ge
eignet, so Passows "Materialien fur das wirtsmaftswissensmaftlime Stu
dium", Adlers "Bumhaltungsubungen", die von Pape neu bearbeitet sind. 

Etwas spater als zu den kaufmannismen Smulen wurden die Bezie
hungen zur gewerblimen Berufssmule gewonnen. Bedeutungsvoll ist 
besonders die Sammlung: "Lehrmittel fur gewerblime Berufssmulen " , 
die von Horstmann, Hecker und F uhr herausgegeben wird. Ganz neue 
Wege sind in der Sammlung fiir den Unterrimt im Modellieren und 
Zeimnen zuerst von Horstmann eingesmlagen, dann von Leben und 
Smindler weiter verfolgt worden: das raumlime Denken wird nimt mehr 
in erster Linie durm Fladlendarstellung, sondern durm korperlime Ge
staltung, durm Modellieren, gesmult; erst spater kommen Obungen im 
Lesen und Erganzen von Zeidrnungen und im Skizzieren dazu. Das 
Ergebnis ist, daB jetzt im Unterrimt eines Halbjahres das erreimt wird, 
wozu fruher vielfam vier Halbjahre notwendig waren. 

Methodism wertvoll sind aum die Veroffentlimungen iiber den Ma
sminenhau von Stolzenberg, iiber das F adlzeimnen der Tismler von 
Demmer und besonders uber das Zeimnen der konstruierenden Berufe 
in den gemismtberuflimen Klassen von Hecker und Gagel. Es wird 
darin ein Weg gezeigt, wie in kleineren Smulen ein zweckmaBiger Zei
menunterrimt durmgefiihrt werden kann. Fur die praktisme Unter
rimtsgestaltung dieser kleinen Smulen im ganzen leistet die von Hecker 
und Gagel herausgegebene Zeitsmrift "Die kleine Berufssmule" wert
volle Arbeit. 

Fiir die Madmenberufssmule hat sehr fruh Margarete Hensmke in 
ihrem Werke "Theorie und Praxis der Madmenfortbildungssmule" 
Rimtlinien aufgestellt. Sie betont die Notwendigkeit der wirtsmaftlimen 
Erziehung, die fiir die Madmen zugleim eine hauswirtsmaftlime sein 
muB, zeigt aber zugleim in feinsinniger Weise, wie von dort aus der 
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Zugang zu den Bildungsgtitern des deutschen Idealismus gewonnen wer
den kann. Das Lesebuch von Ulrike und Margarete Henschke gab so oft 
ein gutes Hilfsmittel ftir einen solchen Unterricht. Eine Reihe von Lehr
btichern ftir Kochen und Hauswirtschaft, Nadelarbeiten und Wasche
nahen sind in neuerer Zeit dazugekommen. Auch fur den Unterricht 
der landlichen Fortbildungsschule hat der Verlag eine Reihe brauchbarer 
Unterrichtsmittel herausgegeben. 

Vor allem hat er sich bemtiht, fur den in der Gegenwart besonders 
wichtigen, aber auch besonders schwierigen Unterricht in der Btirger
kunde geeignete Lehrbticher herauszugeben. "Die Einfuhrung in die 
Btirgerkunde" von Treuge, "Die deutsche Volksgemeinschaft" und "Die 
Einfuhrung in die Volkswirtschaftslehre" von Salomon, "Die Volks
gemeinschaft und ich" von Fender sind Beispiele, wie man auf ver
schiedenen Wegen dem Ziele zustrebt. Ais wissenschaftlich zuverlassiges 
Hilfsmittel ftir diesen Unterricht kann das groB angelegte vierbandige 
"Handbuch der Staats- und Wirtschaftskunde" dienen, in dem mehr als 
dreiBig anerkannte Fachleute die verschiedenen Gebiete des wirtschaft
lichen und staatlichen Lebens knapp und tibersichtlich behandeln. 

Die Kronung der Abteilung ftir das Berufs- und F achschulwesen bil
den die Werke Georg Kerschensteiners. Es ist mir eine Iiebe Erinne
rung an meine Tatigkeit im Hause B. G. Teubner, daB ich seinerzeit 
angeregt habe, eine Sammlung seiner Aufsatze herauszugeben, die 
als "Grundfragen der Schulorganisation" erschienen sind. Sie greifen 
ebenso wie die spateren Schriften "BegrifI der staatsbtirgerlichen Er
ziehung", "Begriff der ArbeitsschuIe", "Charakterbegriff und Charakter
erziehung", "Das einheitliche deutsche Schulsystem" und das groBe 
zusammenfassende Werk tiber die" Theorie der Bildung" weit tiber das 
Gebiet der Berufs- und F achschule hinaus, doch werden sie fur diese 
dauernd von besonderer Bedeutung sein; denn Kerschensteiner hat das 
Wesen der Berufsschule als erster wissenschaftlich erkannt und begrtindet, 
er hat sie als berufliche Arbeitsgemeinsdtaft organisiert und die staats
btirgerliche und menschliche Erziehung darauf aufgebaut. Kerschensteiner 
ist der hervorragendste Vertreter eines neuen Bildungsideals, das nicht 
mehr in erster Linie wissenschaftlich und ktinstlerisch bestimmt ist, son
dern vor allem Erziehung zu beruflicher Ttichtigkeit, sozialer Gesinnung 
und staatsbtirgerlichem PflichtbewuBtsein fordert. Die Organisation 
jeder Schule hat in ihrer Lehrplangestaltung der besonderen Gruppe 
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von Lebensformen geremt zu werden, fur deren Bildung sie be
stimmt ist. Als letztes Ziel gilt aum ihm die sittlim autonome Person
limkeit, und damit miindet seine Lebensarheit ein in den groBen Strom 
des deutsmen Idealismus. 

Der kurze Oberblick iiber die Tatigkeit des Veri ages auf dem Ge
biete des Berufs- und Famsmulwesens zeigt, daB er an seinem Teile 
mitgearbeitet hat, es den Bediirfnissen der Zeit entspremend zu ge
stalten. Neue groBe und smwierige Aufgaben sind unserem V olk und 
unserer Smule seit dem Weltkriege erwamsen. Dr. Giesecke hat, gerade 
fur das gewerblime Smulwesen im engsten Zusammenarbeiten mit seinem 
jiingeren Bruder Konrad Giesecke, in dessen Handen die Leitung des 
mathematism-naturwissensmaftlimen Verlages und der temnismen Be
triebe der Firma liegt, in den Zeiten des aufsteigenden Deutsmlands 
weitsmauend an seiner geistigen und wirtsmaftlimen Entwiddung mit
gearbeitet, er hat nam dem Zusammenhrum nimt verzagt, sondern hat 
den Verlag durm die smweren Jahre der Nadtkriegszeit gliiddim hin
durmgefiihrt. Er kann am Ende seines 60. Lebensjahres auf ein groBes 
Werk zuriicksmauen. Moge es fum nom lange vergonnt sein, wie bis
her die geistigen Bewegungen der Zeit zu verstehen, sie mit den groBen 
Mitteln der Weltfirma tatkraftig zu fordern und so mitzuarbeiten an 
dem neuen Aufbau des deutsmen Erziehungswesens und der deutsmen 
Kultur! 



VOLKSTANZ UND SINGSPIEL 
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Saure Women - frohe Feste! 
Dem Fernstehenden bietet es sim so unsmeinbar und unauffallig dar
das Urdiddmt des Volkstanzes -, daB seine Augen ungereizt daran 
vorbeigleiten. Jahrzehnte - Jahrhunderte blieb es unbeamtet. Nur an 
seinen Randern trugen einige Zweige Bliiten, an denen sim boden
standige Bauerngesmlemter erfreuten und die hin und wieder ein Wissen
smaftler verzeimnete. In unseren nordlimen Na<hbarstaaten begann man 
urn die Jahrhundertwende, StrauBe aus diesen Bliiten zu binden, und 
heimkehrende Studienreisende versumten, aum in Deutsmland jenes 
Dickimt zu erforsmen. Sie smlugen kreuz und quer Wege durm das in 
seinen altesten, wertvoIIsten Teilen aus Mangel an Luft und Sonne be
reits abgestorbene Gebiism; und siehe da: kaum konnte ein Limtstrahl 
hineinfaIIen, aIs aum smon frismes Griin und kraftstrotzende Triebe 
mit edlen Bliiten aus altern Holz hervorbramen. Die ersten Pfadfinder 
fiihrten andere zu ihren Fundplatzen. Die erst smmalen Wege ver
breiterten sim. Als man die ungebromene Triebkraft der alten Wurzeln, 
die unverbraumte Nahrkraft des Bodens gewahrte, begannen einige mit 
gartnerismen Versumen: sie pfropften vertraute Reiser auf den Wild
wums, stutzten und besmnitten ihn, zogen Ableger auf, streuten im Nutz
garten gezogene Samen aufLimtungen, smlugen Durmblicke in bekanntes 
Land, mamten sim und die Ihren heimism zwismen den Wildlingen. 

Der Pfad manmes heimlimen F orsmers mag hinter ihm wieder ver
wumert sein; nur wo hilfreime Hande sim ausstreckten, foIgte Wirkung 
der Miihe. Eins der modernen HilfsmitteI soImes Wegbaues - und zwar 
das wirkungsvollste - war der Druck. Die erste deutsme V oIkstanzsamm
lung - nimt zu wissensmaftlim-volkskundlimen Zwecken, sondern zur 
praktismen Obung zusammengesteIIt - nahm in seine pfleglimen Hande 
der Verlag Teubner; es war das Heft" T anzspiele und Singtanze" von Ger
trud Meyer, das 1907 ersmien und von der in staunenswertem Erstarken 
begriffenen Jugendbewegung, aber aum in Kindergarten und -horten 
freudig aufgenommen wurde. Gertrud Meyer war sim bewuBt, daB die 
Jugend es sim vor aHem zu eigen mamen wiirde; deshalb sprimt sie 
eigens aus, daB die T anzspiele sehr wohl sim aum fiir Erwamsene eignen 
und von ihnen geiibt werden sollten. Auf wie frumtbaren Boden die 
Arbeit fiel, die die Sammlerin in erster Linie aus ihren Eindriicken in 
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der VolkshomsdlUle auf Naas (Smweden) smopfte, zeigt die groBe Ver
breitung des kleinen Heftes: tiber 60000 muBten bisher davon her
gestellt werden! Aum zwei spater folgende Hefte G. Meyers erreimten 
hohe Auflageziffern. Diese Sammlungen weisen bereits in versmiedene 
Rimtungen: hier wurden Tanze aus stammverwandtem Ausland nam 
Deutsmland (zum Teil zurtick-)verpflanzt; es wurde in den versmie
densten deutsmen Gauen gesammelt und aufgezeimnet; und es wurden 
zu alten Weisen, meist Volksliedern, in Art der alten Singtanze - dieser 
letzten Oberbleibsel hoher Kultur und tiefen Sinnes - neue T anzformen 
gesmaffen. In dieser letzten Rimtung arbeiteten innerhalb der Ver
lagswerke Teubners, ebenfalls sehr erfolgreim, aum Minna Radcwill 
("Reigensammlung"), Elfriede Cario ("Alte und neue Volkstanze"), 
Max Tepp ("Tandaradei!"), Anna Sievers ("Kommt zum Tanz", "Singet 
und tanzet"). Die T anzformen dieser Sammlungen entstanden meist 
in Jungmadmenkreisen. Reiner Sammlerarbeit, wie wir sie vorwiegend 
in Willi Smultz' "Deutsmen Paartanzen" und "Bunten Tanzen aus 
Pommern" finden, und der Obersetzungsarbeit in Alice Hirsmfelds 
"Tanzt in einem Kreise. Nordisme Singtanze" stehen Bearbeitungen, 
zum T eil Erganzungen durm Neuformung nam alter T anzmusik gegen
uber, wie sie Helms-Blasme mit den "Geestlander Tanzen" und Willi 
Smultz in den Heften "Maientanz - Erntekranz" und "Jungfernkranz
Homzeitstanz" darbieten. Dom sehen wir aum auf dem Gebiete des 
V olkstanzes, daB Dr. Giesecke neben der Pflege alter Oberlieferung 
aum voIles Verstandnis fur das Werden des Neuen hat: er bringt 1926 
und 1927 in zwei Heften die von Janietz und Giebel geformten Tanze 
heraus ("Neue markisme Tanze", "Jugendtanze"), fur die nimt nur die 
T anzform, sondern aum die Musik neue (Laien-)Gestaltung ist; sie bauen 
sich auf den alten Bauerntanzen auf und wurden gesmaffen aus dem durm 
neuzeitlime Korpersmulung gewamsenen Bewegungssinne. Aum diese 
Tanze wurden von weiten Kreisen, die sim bewuBt gegen die Modetyran
nei uberseeismer Gesellsmaftstanze wenden, mit freude aufgenommen. 

Aum das verwandte Gebiet des Kinderspiels wurde berucksimtigt. Die 
vomPestalozzi-F robel-Haus leiderohneSpielanweisung herausgegebenen 
"Lieder und Bewegungsspiele" (9. Auflage!) von Else f comm sowie Jodes 
"Ringel Rangel Rosen", besonders in seiner vierten, stark erweiterten und 
vollig umgearbeiteten Auflage, tragen ungemein viel Material zusammen 
und erganzen sich aufs gluddimste. Sie haben, wie aum Minna Radcwills 
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"Reigensammlung", aufdem Wege iiber Kindergarten, Sdmle, Spielleiter 
und Jugendpfleger schon unzahligen Kindem F reude ins Herz gesenkt 
und ihren Sinn fiir gesunde und wahre Frohlichkeit gestarkt. 

Bei den Herausgebem der Volkstanzhefte hatte Dr. Giesedie es haufig 
mit Mensmen zu tun, die nom nimt publiziert hatten und keine Er
fahrung in den damit zusammenhangenden F ragen besaBen. Stets sind 
sie yom Verlage hilfreim beraten und gestiitzt worden, in smwierigen 
Fallen trat er fiir sie ein, ohne sein Obergewimt geltend zu mamen. Er 
lieB sim nimt die Miihe verdrieBen, aum fiir die kleinen Hefte aile Sorg
faIt aufzuwenden, urn sie gefallig und anspremend und doch billig zu 
gestalten. Die deutsme Volkstanzbewegung dankt ihm sein Verstandnis 
und seine stete Bereitwilligkeit! 

Smien die Besmaftigung mit alten Volkstanzen vielen anfanglim nur 
ein pietatvolles Spiel, so hat sie sim jetzt zu einer deutsmen Kultur
bewegung ausgewamsen, die an dem Werteriidigang des modismen 
Gesellsmaftstanzes erstarkte. DaB Dr. Giesedie diese Wendung friih
zeitig erkannte, bezeugt die Tatsame, daB er im Sommer 1925 eine Zeit
smrift fiir das gesamte Gebiet des Volkstanzes C"Der Volkstanz") ins 
Leben rief, die anfanglim zweimonatlim, jetzt allmonatlim ersmeint 
und sim in ihrem besmeidenen Rahmen erfreulim entwidielt. Sie halt 
die vielen verstreuten Tanzkreise miteinander in Verbindung und be
rimtet iiber jeden einzelnen Sc:hleimpfad, der in das Urgebiism des 
V olkstanzes gesc:hlagen wird, iiber jede smone Entdediung, jede pfleg
lime Statte. Damit hofIt sie, die Gesamtarbeit zu fordem und die 
Pioniere Smulter an Smulter zu fiihren. 

Nom gilt es, viel Arbeit zu leisten. Nom kaum ein BIidi gelang in 
das verwumerte Innerste des Didiimts. Die alteste, wertvollste Ober
lieferung ist bisher nur aus verstreuten, verborgenen Spuren zu ahnen; 
von der Dreiheit: Wort, Musik, Bewegung ist die letzte kaum zu re
konstruieren. Andererseits zeigt aum der Jungwums bei aller ihm inne
wohnenden Triebkraft nom kein zukunftsimeresFrumtholz. Wir diirfen 
aber hofTen, daB aum femerhin Dr. Giesedie im Teubner-Verlag der 
V olkstanzbewegung seine smiitzende und stiitzende Hand nimt ver
sagen wird; denn er hat sim kraftvoll und uneigenniitzig eingesetzt 
fiir das gemeinsame Ziel der vielen hundert V olkstanzkreise: 

Aus deutsmem T rieb und deutsmem BIut sollen wieder die Tanze 
sein, die nam sauren Arbeitswomen die frohen Feste sc:hmiidien! 




