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VORWORT. 

Ieh habe dieses Buch wahrend DES KRIEGES geschrieben. Zwar ist der 
Gedanke einer Gesamtheit der Staaten in jedem Teile meiner Arbeit 
zu finden, aber den Entwurf eines internationalen Staatenverbandes, 
welcher wahrend des Waffenstillstandes erschienen ist, habe ich nicht 
behandelt. Fiir die experimentelle Arbeitsweise, welche ich angewen
det habe, ist dieser Entwurf noch nicht geeignet. Indessen mochte 
ich hervorheben, dasz meine Arbeit keineswegs hinter den neuen 
Bestrebungen zuriickgeblieben, vielmehr grosztenteils ihrer Zeit vo
raus ist. 

Marz, 1919. JITTA. 
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der gegenwartigen Arbeit liegt. In dieser friiheren Arbeit habe ieh die 
bekannte Lehre des unsterblichen Meisters SAVIGNY, welehe die 
volkerrechtliche Gemeinschalt der mit eina#der verkehrenden N ationen als 
Grundlage des intemationalen Privatrechts betraehtet, ehrfurehtsvoll 
aber entsehieden verworfen. An die Stelle dieser Gemeinschaft, welche 
nach meiner Meinung aus einer hoheren und weiteren Gemeinschafi 
abgeleitet werden musz, habe ich die hohere und weitere Rechtsgemein
schalt des menschlichen Geschlechts gestellt. Nur auf Grundlage dieser 
letzteren kann, meiner Ansieht naeh, ein System vemunftgemaszer 
Grundsatze fiir das intemationale Gesellsehaftsleben der M enschen 
aufgebaut werden. In derselben friiheren Arbeit bin ich weiter, mit Bezug 
auf die Methode der genannten Wissensehaft zu Ergebnissen gekommen, 
welche von den Lehren meiner Vorganger bedeutend abweichen. Ge
gen meine Methode und ihre Grundlage sind manche Einwendungen 
gemaeht. Der Vorwurf, dasz ich mieh unterstanden habe elnen Mann 
wie SAVIGNY zu kritisieren, ist nur einer Erwahnung nebenbei wert. 
Man hat aueh hervorgehoben, dasz zwischen meiner Grundlage 
und der des Meisters ein wirklieher Unterschied nieht existiere. Das 
hat mir Stoff zu neuen, reiferen U eberlegungen gegeben, aber diese 
haben meine anfangliche Auffassung bestatigt. Die gegenwiirtige Ar
beit hat teilweise zum Zweck, die Brauchbarkeit meiner Grundlage 
darzutun, was ja die besteAntwort ist, welche den Kritikem gegeben 
werden kann. Ieh wage es aber auszerdem, einen ziemlich kiihnen 
Schritt vorwarts zu tun, und zu behaupten, dasz dieselbe Reehtsgemein-
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schaft des menschlichenGeschlechts ebenfalls dieGrundlage ist des inter
nationalen offentlichen Rechts, vorausgesetzt dasz die positiven Nor
men des Kriegsrechts, welche aus den vernunftgemaszen Grundsatzen 
des internationalen sozialen Lebens nicht herzuleiten sind, von dem 
internationalen offentlichen Recht getrennt werden. Auf diese Weise 
wird es mir moglich sein, das internationale Privatrecht und das inter
nationale offentliche Recht in ein der Vernunft entsprechendes Sys
tem zu vereinigen. 1ch musz dabei sofort betonen, dasz ich nicht von 
einer idealen Menschheit traume. 1ch nehme das menschliche Ge
schlecht so, wie es ist, mit seinen positiven Rechtsnormen, welche sehr 
oft von den vernunftgemaszen Grundsatzen des internationalen 50-

zialen Lebens abweichen, mit seinen Leidenschaften, welche auf die 
Mehrzahl der Menschen einen groszeren Einflusz ausiiben als die Ver
nunft. Meine Augen sind geoffnet, ich beobachte das Leben und ver
suche, wie SPINOZA sagt, es zu begreifen. Die vernunftgemaszen Grund
satze des internationalen sozialen Lebens sind entschieden, nach mei
ner Meinung, dem positiven Recht untergeordnet, sie sind aber, abgese
hen von ihrem Ersatzwert und der damit zusammenhangenden Be
deutung bei der Auslegung, ebenso entschieden der Probierstein der 
Richtigkeit des positiven Rechts, und auszerdem, insofern dieses letzte 
von den vernunftgemaszen Grundsatzen verschieden ist, deuten diese 
Grundsatze die Richtung und den Endzweck des Entwicklungsganges 
oder der Evolution des positiven Rechts an. Damit ist gar nicht gesagt, 
dasz die Feststellung eines solchen Unterschiedes geniigt urn einen 
Entwicklungsgang darzutun, aber ich hoffe klar zu machen, dasz, 
wo der Entwicklungsgang fehlt, ein Hindernis im Wege steht, dessen 
Natur bezeichnet und dessen Widerstandsfahigkeit gemessen werden 
kann. 

Das menschliche Geschlecht als faktische Gemeinschaft. Der 
Mensch ist, von seiner Geburt bis an seinen Tod, von seinen Mitmen
schen abhangig, und dieses Zusammenleben unter gegenseitiger Abhan
gigkeit bildet eine faktische Gemeinschaft. Nicht nur mit seinen Zeit
genossen steht der Mensch im Verhaltnis; das Leben verbindet ihn mit 
seinen Voreltern, deren erbliche Eigenschaften sich ihm einpragen, es 
verbindet ihn mit seinen Nachkommen, in welchen er mit den Kenn-
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zeichen der menschlichen Gattung fortlebt. Dem Menschen mag per
sOnlich das Los seiner Nachkommenschaft gleichgiiltig sein, dieses 
Los ist es nicht fiir das menschliche Geschlecht; gemeinschaftliche 
Gefahren, deren Wurzel in der Vergangenheit lie-gt, bedrohen die ge
genwartigen und die zukunftigen Generationen. Wenn man den Mensch 
dem geistigen Einflusz seiner Mitmenschen entziehen konnte, so 
wiirde fur ibn weder Wissenschaft noch Kunst bestehen, und der Ge
danke der vernunftgemaszen Ordnung des WeltaIls, die Grundlage des 
religiosen Gefiihls, wiirde ihmfremd bleiben. Die faktische Gemein
schaft der Menschen nennt man DIE GESELLSCHAFT, im wahren Sinn 
des Wortes, so wie man das heilige Buch DIE SCHRIFT nennt. Die GeseIl
schaft hat weder zeitliche noch ortliche Grenzen. Sie bildet aus dem 
menschlichen Geschlecht ein lebendes Wesen, sterblich aber fiir unbe
stimmte Zeit lebend. Zweifellos fordert die Gesellschaft eine vernunft
gemasze Ordnung. Aus dieser Forderung sind fur die Menschen positive 
und negative Pflichten herzuleiten, sowohl gegen die ubrigen Mitglie
der der Gemeinschaft als gegen den sozialen Karper, welcher a1s das per
sonifizierte menschliche Geschlecht zu betrachten ist. Diese Pflich
ten erzeugen fur den sozialen Korper korrelative Befugnisse. Diese Be
fugnisse, welche die Staaten faktisch ausuben, und deren Vernunft
gemaszheit diejenigen, welche das Bestehen einer Gemeinschaft des 
menschlichen Geschlecht leugnen, entweder postulieren oder von einer 
uberirdischen Macht herleiten mussen, besitzt das personifizierte 
menschliche Geschlecht mit einer der N atur der Gesellschaft entsprechenrlen 
N otwendigkeit. Den Inbegriff der Pflichten und Befugnisse, welche fiir 
die Menschen und die soziale Obrlgkeit auf diese Weise entstehen, nen
ne ich die vernunftgemaszen Grundsatze des internationalen sozialen 
Lebens, oder kiirzer die vernun!tgemdszen Grun;ii,satze, bisweilen auch 
einfach nur: die Grundsatze. Ich weisz wohl, dasz das soziale Leben 
nicht fiir aIle Zeiten und aIle Grade der Kultur unabanderliche Forde
rungen stellt, und dasz die Vernunft, welche die Vernunftgemaszheit 
dieser Forderungen feststeIlt, unsere menschliche, fehlbare Vernunft 
ist; daraus ziehe ich aber fiir die gegenwartige, auf Wahrnehmung der 
Lebenserscheinungen ruhende Arbeit, nur die Folgerung, dasz der 
beste Beweis der Vernunftgemliszheit eines Grundsatzes seine Anwen-
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dung auf die weltbewegendenFragen des sozialen Lebens unsererZeit ist. 
Das menscblicbeGescblecbt als Recbtsgemeinscbaft.DasDasein 

einer faktischen Gemeinschaft des menschlichen Geschlechts wird sehr 
allgemein zugegeben, aber dieserGemeinschaft spricht man oft dieEigen
schaft einer Rechtsgemeinschaft ab, weil ihr die notige faktische soziale 
Gewalt fehIen soIl. Hier waltet, meiner Ansicht nach, ein Miszverstand
nis ob. Gewisz, wenn man von einer Gemeinschaft der mit einander ver
kehrenden N ationen ausgeht, so kann man Veranlassung finden dieser 
Gemeinschaft, wegen des Mangels an einer zentralen faktischen Ge
walt, die Eigenschaft einer Rechtsgemeinschaft abzusprechen. 1st aber 
die Gemeinschaft des menschlichen Geschlechts als Grundlage angenom
men, so fehlen ihr die faktischen sozialen Gewalthaber keineswegs, und 
hat man deshalb keine Veranlassung, ihr die Eigenschaft einer Rechts
gemeinschaft abzusprechen. Es gibt in der Gemeinschaft des menschli
chen Geschlechts drei solche Gewalthaber, deren wenigstens zwei eine 
nicht zu leugnende tatsachliche Macht besitzen, wahrend der dritte als 
rudimentarer Oberherrscher besteht. Der erste ist der Staat, der ortliche 
Vertreter des personifizierten menschlichen Geschlechts; der zweite 
ist die Union mehrerer Staaten, welche auf einem Gebiet, weiter als ein 
Staat, eine tatsachliche Gewalt ausliben kann; der dritte ist die Ge
samtheit der Staaten, welche, wenn sie will, faktisch und rechtmaszig 
die volle Herrschaft des menschlichen Geschlechts liber seine Mitglieder 
ausliben kann. Zur Verhlitung eines Miszverstandnisses spreche ich 
von der Gesamtheit und nicht von der Gemeinschaft der Staaten, weil 
der erste Ausdruck besser andeutet, dasz es im internationalen Recht 
nicht nur Rechtsverhaltnis~e zwischen Staaten, sondern auch Rechts
verhaltnisse zwischen Menschen unter einander und zwischen Menschen 
einerseits und Staaten andrerseits gibt. 

Die Einheitlichkeit des international en Rechts. Nach Abtren
nung der positiven Normen des Kriegsrechts, bildet das internationale 
6ffentliche Recht mit dem internationalen Privatrecht eine Einheit. 
Beide Teile haben dieselbe Grundlage; flir beide haben die Grundsatze 
des internationalen sozialen Lebens dieselbe Bedeutung. Die Begriffs
bestimmungen dieser beiden Teile weisen dieselben Elemente auf und 
sind zusammenzuknlipfen. Das internationale offentliche Recht ist das 



ZWECK UND GRUNDRISZ DES SYSTEMS. 5 

offentliche Recht, betrachtet vom Standpunkte einer Rechtsgemein
schaft, welche weiter ist als der Staat, und in ihrer groszten Ausdeh
nung das ganze menschliche Geschlecht umfaszt; das internationale 
Privatrecht ist das Privatrecht, von demselben Standpunkte betrach
tet. Die zu Zwangsmaszregeln berechtigten sozialen Machte sind fiir 
beide Teile dieselben: der Staat, die Union mehrerer Staaten, die Ge
samtheit der Staaten. Die Methode kann fur beide Teile dieselbe sein. 
Es ist fiir beide einleuchtend, dasz die Macht des Staates, welcher iso
liert in Angelegenheiten des iiberstaatlichen sozialen Lebens auftritt, 
nicht so grosz ist wie die Macht einer Union oder die der Gesamtheit; 
der Staat, in seiner Isolierung, kann das positive Recht eines andren 
Staates nicht andern und musz sich demzufolge oft mit einer nur re
lativ vernunftsgemaszen Losung. einer Schwierigkeit zufriedenstellen. 
Deshalb teilt sich die Methode des internationalen Rechts in zwei 
Zweige, einen individuellen oder besonderen, welcher das isolierte Auf
treten eines Staates bei internationalen Verkehrsangelegenheiten zum 
Gegenstand hat, und einen universellen oder allgemeinen Zweig, wel
cher das kollektive Auftreten der Staaten umfaszt. Es mag sein, dasz die 
individuelle Methode wichtiger ist fiir das internationale Privatrecht, 
und die universelle fiir das internationale offentliche Recht, aber das 
ist nur eine Folge des Unterschiedes zwischen dem reinen Privatrecht 
und dem reinen offentlichen Recht. 

Grundrisz des Systems. Die dialektische Beweisfuhrung, welche 
nur da niitzt, wo es einen gemeinschaftlichen Ausgangspunkt giht, ver
meide ich soviel als m6glich. Es ist meine Absicht, bei den bedeutendsten 
Fragen des internationalen Rechts, an erster Stelle die vernunftge
maszen Grundsatze des internationalen sozialen Lebens·mit dem posi
tiven Recht zu vergleichen und da, wo ich einen Gegensatz finde, dieses 
letztere Recht an dem Probierstein der Grundsatze zu priifen, und 
dann, an zweiter Stelle, nachzuforschen, ob es eine Evolution des posi
tiven Rechts in der Richtung der Grundsatze gibt, und wo nicht, wel
ches die Natur und die Widerstandsfahigkeit der Hindernisse sein mag. 
Das nenne ich eine experimentelle Beweisfiihrung. Das internationale 
offentliche Recht und das internationale Privatrecht unterscheide ich 
im System, ohne sie radikal zu scheiden; beim offentlichen Recht 
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steht dieGese11schaft, als Korper, beim privaten, die Glieder des Korpers 
im Vordergrund. So rechne ich das fiskale Recht, das Strafrecht 
und die Juiisdiktionsfrage im Prozeszrecht zum offentlichen Recht, und 
das Konkursrecht, zum Beispiel, zum Privatrecht. Die weitere Eintei
lung des Systems ist aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtlich. Ehe· ich 
aber mit der Entwicklung des Systems anfange, habe ich noch einige 
einleitende Bemerkungen zu machen. 

Die positiven Normen des Krie~srechts. Da ich nur erklliren will, 
warum ich dieses Recht nicht in das System aufgenommen habe, habe 
ich es in einem Anhang zum System besprochen. Der Krieg ist mir nur 
Untersuchungsstoff. 

Der mehr oder weni~er wohlverstandene E~oismus der Staa
ten als Grundgedanke des internationalen Rechts (des "V()l
kerrechts"). Dieser Egoismus wird bisweilen hervorgehoben, beson
ders im offentlichen internationalen Recht, oder, wie Ofter gesagt wird, 
im "Volkerrecht". Diesen letzten Ausdruck vermeide ich wegen seiner 
zu eng en Bedeutung. 1m System hoffe ich iibrigens darzutun, dasz der 
Egoismus der Staaten eine sehr grosze Bedeutung hat als psychologi
sche Triebfeder im positiven, Recht, aber dasz er keineswegs Priif
stein der Gerechtigkeit sein kann. 

Die Ausdehnun~ meines Stoffes. Sie ist sehr grosz, und ich fiihle 
ihre Wucht. Der Ueberfiille des Stoffes hoffe ich auf folgende Weise zu 
entgehen. Erstens beschranke ich meine Arbeit auf ein System, wel
ches zwar fiir einige, dem Zweck dienende Erorterungen Raum bietet, 
aber nicht so viele Einzeldarstellungen fordert als das System Para
graphen enthalt. Ich habe mich bemiiht, nicht zu wiederholen was in den 
Handbiichern zu finden ist. Daraus darf keineswegs die Folgerung 
gezogen werden, dasz ich dasjenige, was meine Vorganger aufgebaut ha
ben, umstiirzen will. 1m Gegenteil, alles was diese Vorganger aus der 
Rechtsiibung der Gesamtheit der Nationen oder selbst der etwas en
geren Gruppe der zivilisierten Nationen - der sogenannten Volker
rechtsgemeinschaft - hergeleitet haben, ist meines Erachtens brauch
bares Material im positiven Recht; nur systematisiere ich anders, und 
da ich die Menschen und nicht die Staaten in den Vordergrund stelle, 
betrachte ich bisweilen als Hauptsachen Angelegenheiten, welche bei 



ZWECK UND GRUNDRISZ DES SYSTEMS. 7 

meinen Vorgangem Nebensachen sind. Zweitens nehme ichdenBallast 
einer Literaturiibersicht nicht mit; dafiir sind besondere Arbeiten ange
wiesen. Zitate beschranke ich aufs auszerste, und Noten habe ich der 
Arbeit gar nicht beigefiigt. Meinen'Vorgangem, u. a. meinem Kollegen 
Prof. DE LOUTER, zolle ich hier die Steuer meiner Dankbarkeit; ich 
bin das Kind 'meiner Zeit und der Schiiler rneiner Lehrmeister. 

Die entziindliche Natur ~ewisser Untersuchun~sstoffe. Ge
fahrliche Stoffe habe ich zur Hand zu nehmen. Die meiner Ansicht 
nach wahre Natur der unter dem Schutz einer leidenschaftlichen Va
terlandsliebe stehenden Staatssouveranitat habe ich aufzudecken. Den 
Einflusz der wirklichen oder eingebildeten Rassenunterschiede, des 
religiosen Gefiihls und der positiven Glaubensbekenntnisse, ja selbst der 
sozial-politischen Neugestaltungs- und Umsturzparteien habe ich zu 
messen. An das Kriegsrecht kniipfen sich Misztrauen und Hasz. Ich 
werde mich bemiihen, vorsichtig zu sein; ohne Furcht bin ich nicht, aber 
ich gehe dennoch vorwarts. 

Die Sprache. Ich bin ein zu guter Patriot urn nicht:iu sagen, warum 
ich mich nicht ausschlieszlich meiner Muttersprache bediene. Ich 
meine, dasz die Natur des Stoffes es mirerlaubt, mittelsmeinereignen 
Worte in die Seele der intemationalen Welt einzudringen. Meine 
Landsleute haben friiher, mit demselben Zweck, Lateinischgeschrieben, 
aber das ist heute nicht mehr praktisch. Sohabeichmichentschlossen, 
neben meiner Muttersprache welche mir lieber ist als irgendeine andre, 
die mir ziemlich gelaufigen Sprachen zu gebrauchen, welche man, in 
unserer nationalen Erziehung, die drei fremden Sprachen nennt. Dasz 
ich dazu im Stande bin, verdanke ich dem weltbiirgerlichen Geiste 
meines Vaterlandes, und wenn meine Arbeit sprachlich lobenswert 
ist, so iibertrage ich das Lob auf mein Vaterland. Keine der drei in 
fremden Sprachen verfaszten Ausgaben ist eine Uebersetzung, aberder 
Inhalt ist grundsatzlich derselbe; die positiven Normen, welche ich mit 
den vemunftgemaszen Grundsatzen vergleiche, sind nicht ausschliesz
lich den Gesetzen des Landes, dessen Sprache ich gebrauche, entlehnt. 
Der gleichzeitige Gebrauch verschiedener fremder Sprachen hat die 
Miihe gelohnt; die Genauigkeit der Ausdrucksweise hat gewonnen, 
und die Gedrangtheit auch. 
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DAS SYSTEM. 

ERSTER TElL. 

Oeffentlichrechtliche Verhllitnisse. 

Erste Abteilung. 

OBERVERWALTUNG. 

§ 1. Staatssouverdnitdt und menschliches Geschlecht. 

Staatssouverinitllt. Nach den vernunftgemaszen Grundsatzen 
des internationalen sozialen Lebens, kommt in der Rechtsgemeinschaft 
des menschlichen Geschlechts die Souveranitat - der hOchste Grad der 
Macht eines Vertreters der Gesellschaft - dem personifizierten 
menschlichen Geschlecht selbst, und eigentlich nur diesem zu. Da 
aber die Macht des menschlichen Geschlechts bei seiner gegenwartigen 
Organisation von den Staaien und deren Verbindungen ausgeiibt 
wird, so darf man die Herrschaft der Staaten, obgleich sie eine abgelei
tete, historisch gebildete ist, als Souveriinitdt stempeln, in dem Sinn 
eines unmittelbaren Lehens des menschlichen Geschlechts. In diesem Sinn 
darf man von einer Staatssouveranitat sprechen, und kann man die 
Eigenschaften, welche diese nach den Grundsatzen besitzt, mit denen 
vergleichen, we1che das positive Recht der Herrschaft des Staats zu
spricht. Selbst fiir diejenigen, we1che die Souveranitat DES RECHTS 

iiber aile irdische Machte stellen, ist der Ausdruck "Staatssouverani
tat" in dem Sinn einer unmittelbares Lehens des menschlichen Ge
schlechts brauchbar. Das Recht und die vernunftgemasze Ordnung 
des sozialen Lebens des menschlichen Geschlechts sind ja, wenigstens, 
sehr eng verwandte Begriffe. 
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Die Eigenschaften der Staatssouveranitat nach den vemunft
gemlszen Grundsltzen. Diese Souveranitiit ist eine abgeleitete, rela
tive und beschrankte. Sie ist abgeleitet, weil sie ein Lehen des mensch
lichen Geschlechts ist, und schon deshalb relativ. Die aus der abgelei
teten· Relativitat folgenden Schranken nennen wir die iuridischen 
Grenzen. Beschrankt ist die Souveranitiit auszerdem, wei! sie sich nur 
auf einen Teil der ErdoberfIache und einen Teil der Menschheit aus
streckt. Solche Grenzen nennen wir raumliche, was die Erdoberflache, 
und personliche, was die Menschen anbetrifft. 

Die Eigenschaften der Staatssouverlnitat nach der Lehre, 
welche das positive Recht beherrscht. Raumliche undpersonliche 
Grenzen kennt das positive Recht auch, nur zieht es die Grenzlinien 
nicht immer im Einklang mit den Grundsatzen. Dasz die Staatssouve
ranitat abgeleitet und relativ sein solI, wird keineswegs allgemein 
anerkannt. Oefters wird behauptet, dasz sie ein unmittelbares Lehen der 
Gottheit ist, und deshalb absolut und juridisch unbeschrankt. Die 
Lehre, dasz es eine hahere irdische Macht als die des Staats geberi sollte, 
wird bisweilen a1s krankend fiir den Patriotismus angesehen. Eine Ver
gleichung des positiven Rechts mit den Grundsatzen ist deshalb hier 
sehr lohnend. Zu bemerken ist noch, dasz wir im positiven Recht Abstu
fungenund eigentiimliche Formen der Staatssouveranitat firiden, 
welche ins Auge gefaszt werden miissen. Dabei sprechen wir von poli
tischen Grenzen. 

Die religUSs-patriotischen Einwendungen als Hindemisse der 
Evolution. Ich unterschatze sie nicht. Glaubensbekenntnissesindaber 
dem Gedankenstreit entzogen, und was den Patriotismusanbelangt, so 
hoffe ich zu zeigen, dasz ich dem Staat nicht das Geringste mehr vorent
halte, als die Ordnung des allgemein-menschlichen sozialen Lebens for
dert. Ich fiige hinzu, dasz eine "Gesellschaft der Nationen" der Staats
souveriinitat ebenfalls nur dasjenige entnehmen wiirde, was dieselbe 
Ordnung fordert. 

§ 2. ] uridische Grenzen der Staatssouveranitat. 

Der Grundsatz. Die Souveranitat des personifizierten mensch
lichen Geschlechts iiber die Menschheit besteht nur urn der vemunftge-
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maszen Ordnung des sazialen Lebens willen; sie ist deshalb keine ab
solute, sie hat juridische Grenzen. Demzufolge ist auch die abgeleitete 
Souveranitat des Staats eine relative, sie besteht nur um DES RECHTS 

willen; sie hat juridische Grenzen. Diese zeigen sich im VerhaItnis des 
Staats zu den Einze1personen, zu dem menschlichen Geschlecht a1s 
Rechtsgemeinschaft, und zu den andren Staaten. 

Der Staat und die Einzelpersonen. Dieses VerhaItnis kann eng 
sein oder locker. Am engsten ist es den politischen Angehorigen gegen
iiber,weniger eng bei ansassigen Fremden, noch weniger, wenn es nur 
zeitweilig auf seinem Gebiet verweilende Personen betrifft, und am 
lockersten endlich, wenn Personen, ohne jeden Aufenthalt, nur an dem 
ortlichen Verkehr teilnehmen. Allen diesen Menschen gegeniiber hat 
der Staat, ortlicher Vertreter des personifizierten menschlichen Ge
schlechts, Pflichten, welche umfangreicher sind, je nachdem das Ver
haItnis enger ist; er hat auch die Rechte, welche zur ErfiiUung dieser 
Pflichten notig sind. Der Staat hat die Herrschaft der Menschen iiber 
ihre eigne Personlichkeit - ihre eigentiimliclie personliche Souvedi.ni
tat, wenn man will - eine Herrschaft, welche nur um DES RECHTS 

willen beschrankt werden dad, anzuerkennen. Diese Pflicht besteht 
unmitte1bar den Menschen gegeniiber; sie gilt fUr den isolierten Staat, 
selbst wenn der Mensch ein Heimatloser ist, sie fordert keine Gegensei
tigkeit und schlieszt Retorsion aus. Diese Pflicht ist also die vernunft
gemasze Grundlage der Souveranitat, sie ist ihre Rechtfertigung. So 
weit geht das positive Recht indessen nicht. Kaum werden, im natio
nalen Offentlichen Recht, juridische Grenzen der Staatssouveranitat 
anerkannt; auf dem Gebiet des internationalen Rechts besteht nur eine 
gewisse comitas iuris gentium, welche, urspriinglich wenigstens, nur ein 
Gefiihl des Wohlwollens war, und weder die Bedingung der Gegensei
tigkeit noch eine Retorsion ausschlosz. Dasz diese comitas sich allmahlich 
in die Richfung eines Pflichtbewusztseins mit korrelativem Rechts
bewusztsein entwickelt, wird sich ofters im System zeigen. Das eigne 
Interesse ist dabei eine bedeutende Triebfeder, ein juridischer Grund
satz ist es nicht. 

Der Staat und das menschliche Geschlecht. Dem Staat, Tra
ger eines Teiles der Souveranitat des menschliches Geschlechts, liegt 
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diesem Geschlecht gegeniiber, grundsatzlich, eine doppelte Pflicht 
ob, eine Enthaltungspflicht und eine Handlungspflicht. Die erste, 
die negative, bringt mit sich, dasz der Staat die Ordnung der 
Rechtsgemeinschaft des menschlichen Geschlechts nicht beeintrach
tigen darf; die zweite, die positive, dasz er, soweit es in seiner Macht 
liegt, die Erhaltung dieser Ordnung fordem musz. Nicht den iibrigen 
Staaten, sondem dem menschlichen Geschlecht, der QueUe seiner Souve
rdnitdt gegeniiber, bestehen diese Pflichten, sie ruhen auf dem iso
lierten Staat, ohne Gegenseitigkeitsbedingung. Grundsatzlich werden 
diese Pflichten im positiven Recht nicht anerkannt; sie werden aber 
oft erfiillt. Darin liegt wenigstens der Keirn einer Evolution. 

Der Staat und die anderen Staaten. Die Gesamtheit der 
Staaten ubt, grundsatzlich, die Souveranitat des menschlichen 
Geschlechts auf der ganzen Erde und uber die ganze menschliche 
Gattung aus. Aus diesem gemeinschaftlichen Besitz entsteht 
zwischen den Staaten ein genossenschaftliches VerhaItnis, und dieses 
bringt wieder zwei Pflichten mit, welche a1s juridische Grenzen der 
Staatssouveranitat wirken, eine Anerkennungspflicht und eine Zusam
menwirkungspflicht. Der Staat musz die andem Staaten als Trager 
eines Teils der Souveranitat des menschlichen Geschlechts anerken
nen; daher sind fremde Verwaltungshandlungen wirkliche Verwal
tungshandlungen; fremde Gesetze bindende Gesetze; fremde rich
terliche Urteile rechtsbegrundende Urteile, alles innerhalb ihres ver
nunftgemiiszen Zustiindigkeitskreises. Die zweite Pflicht bringt .mit sich, 
dasz der Staat mit andren Staaten zusammenwirken musz, sobald 
die vemunftgemasze Ordnung des intemationalen sozialen Lebens 
es fordert. Wenn auch das positive Recht die beiden genannten pflichten 
nicht grundsatz],ich anerkennt, so ist doch ein Entwicklungsgang 
merkbar. Sehr oft wird das im System ans Licht treten. 

§ 3. Rdumliche Grenzen. 

All~emeine Bemerkun~ betreffend das Verhaltnis zwischen 
den raumlichen und den pers6nlichen Grenzen der Staats
souveranitat. Beide Arten entsprechen sowohl den vemunftgemas-
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zen Grundsatzen als dem positiven Recht. Eine vollstandige Zen
tralisation der offentlichen Angelegenheiten der Menschheit ware 
unverniinftig. Es ist auch klar, dasz ein Staat sowohl ein territorium 
- in dem buchstablichen Sinn des Wortesterra - alsaucheinedarauf 
ansassige Menschengruppe umfassen musz. Man konnte von einem 
corpus und einem animus rei publicae sprechen; der animus schlagt 
dann auf die Gesinnung der Menschen. Mit Rucksicht auf beide 
Arten der Grenzen mussen die vernunftgemaszen Bedingungen er
fiillt sein; da aber diese Bedingungen nicht fur beide Arten dieselbe 
sind, spalte ich den Stoff und behandle in diesem Paragraph nur die 
raumlichen Grenzen. 

Wie hat man sich die vernunft~emaszen raumlichen Gren
zen zu denken? Der Umstand, dasz man bei der Eroberungspolitik 
von den vernunftgemaszen oder naturlichen Grenzen Miszbrauch 
macht, dad uns Beobachter des internationalen Lebens nicht ab
halt en von der Anerkennung, dasz es solche geben kann. Auf den 
Wunsch eines Eroberers, welcher als naturliche Grenzen diejenigen 
stempelt we1che er, aus welchen Grunden auch, begehrt, ist nicht 
Acht zu geben. Sowohl eine zu grosze Zentralisation als eine iiber
triebene Zersplitterung mussen' vermieden werden. Diesen Forde
rungen entsprechen in erster Linie die Kontinente. Aber auch auf 
diesen sind geographische Linien, Inseln, Halbinse1n und Gebirgs
ketten, welche zwischen den groszen Meeren als Wasserscheiden 
dienen, zu berucksichtigen. Die groszen Flusse selbst sind es nicht, 
wenn die freie Handelsschiffahrt verburgt ist; es sind naturliche ge
meinnutzige Straszen. Auf die Gesinnung der Bevalkerung ist ge
wisz auch Acht zu geben, und die beste Lasung im Interesse der 
Menschheit wurde sein, dasz die als Staat angewiesenen Gebiete 
VerwaItungsorgane fanden, welche der politischen Gesinnung der 
ganzen Bevalkerung vollstandig entsprachen. Corpus und animus 
rei publicae waren sodann vereinigt. Das ist aber nicht mit allen 
Schattierungen der politischen Gesinnung durchzuflihren, und es 
ist auch da wo eine gemischte Bevalkerung entstanden ist, nicht 
erreichbar. Menschengruppen mit auseinandergehender politischer 
Gesinnung mussen bisweilen in einem Staat leben; die Staatsform 
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musz dann so sein, dasz jede .Gruppe die Selbstandigkeit, welche 
mit der Zentralisierung der hoheren Verwaltung vereinbar ist, be
haIt. Das ist nur eine relativ-verniinftige Losung. Der animus rei pu
licae nimmt sodann eine eigentiimliche Gestalt an, er weist Stufen auf. 
und es gibt VerhaItnisse, nicht unahnlich dem Verhaltnis des Pro· 
vinzialismus, dem Patriotismus gegeniiber, in einem Einheitsstaat, 
oder des Particularismus dem Foderalismus gegeniiber, in einem 
Bund; trotzdem verbindet ein patriotisches Gefiihl der Zusammen
horigkeit die in dem Staat oder Bund lebenden Menschen mit ein
ander. 

Wie sind die ~e~enwarti~en Grenzen entstanden? Aus einer 
vernunftgemaszen Betrachtung' des Gemeinwohls der Menschheit 
sind sie nicht entstanden. Gewissermaszen haben die geographische 
Linien, gewissermaszen hat auch die Gesinnung der Menschen Ein-:
flusz ausgeiibt, aber der entscheidende Faktor war das Schwert. 
Die historische Umgestaltung der Linien kann den vernunftgemaszen 
Forderungen entsprechen - der Mann des Schwertes glaubt es gern 
- aber das Umgekehrte ist auch moglich. Bisweilen wirdgesagt, dasz 
der Finger Gottes die bestehenden Gr~nzen gezogen hat. Dem Gedan
kenstreit entzieht sich diese ErkIarung. 

1st eine Evolution zu erwarten? Zukiinftige Ereignisse konnen 
Aenderungen hervorrufen; politische Unionen, Scheidungen, Ver
besserungen oder V~rschlechterungen der Grenzlinien sind moglich. 
Dasz aber die martialen, annexionistischen und desannexionistischen 
Leidenschaften in. absehbarer Zeit ihren Einflusz vollig verlieren wer 
den, erwarte ich kaum. 
Fol~en der Gebietsanderun~en. Hier gehen die vernunftgemas

zen Grundsatze und das positive Recht nicht so weit auseinander. 
Den Grundsatzen nach erfordern solche Aenderungen Masznahmen, 
welche den Uebergang der Souveranitat, unter Wiirdigung alIer wohl
erworbenen Rechte, normieren. So wird, ·bei Annexionen und Des
annexionen, ungefahr gehandelt. Die Gesinnung der Bevolkerung 
wird auch wohl in Erwagung gezogen, mittels der Gewahrung 
einer bedingten oder unbedingten Wahl der Staatsangehorigkeit. 
Ausnahmen bestatigen die Regel. Nur im Vorbeigehen erwahne ich 
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hier die Institute des biirgerlichen Rechts, we1che auf das Staats
gebiet im positiven offentlichen Recht bisweilen artgewendet werden, 
zum Beispiel der Tausch, die Verpachtung, das Faustpfand, das 
Condominium, die Servituten. Wenn solche Institute auf Papier ge
bracht werden, gebraucht man Schieszpulver als Streusand. 

Schattierungen des Begriffes "Territorium" in der Sprache 
der Rechtswissenschaft. Dasz gewisse Teile der nassen OberfHiche 
der Erde "territoriale Gewasser" heiszen, ist bekannt. Mankann selbst 
von einem "territorialen" Luftraum sprechen. Das sind sprachliche 
Freiheiten. Bisweilen werden aber dem Begriff "Exterritorialitat" 
oder umgekehrt dem Begriff "Territorialitat" Fiktionen zu Grunde 
gelegt, we1che man ad consequentias fiihren will. So werden Seeschiffe 
- eventuell Luftschiffe - als schwimmende oder fliegende Teile 
des Landes betrachtet. Auch Personen heiszen wohl exterritorial. 
Ueber diese Fiktionen ist in den allgemeinen Lehrbiichern viel 
zu finden; eine triftige Abhandlung ist vor kurzem hier im Lande 
erschienen. Der Verfasser DR. L. VAN PRAAG warnt vor der Durch
fiihrung dieser Fiktionen. Der Stoff gehOrt iibrigens eher zum Gebiet 
der J urisdiktion als zu dem der raumlichen Grenzen der Souverani
tat und wird ins System aufgenommen da, wo es am besten paszt. 

§ 4. Personliche Grenzen. 

Warum ich die Staatsangehorigkeit hier als die Hauptsache 
betrachte? Schon oben ist hervorgehoben (§ 2), dasz es zwischen einer 
Person und einem Staat verschiedene Ankniipfungspunkte gibt. Dasz 
ich hier die StaatsangehOrigkeit als die Hauptsache betrachte, kommt 
daher, wei! sie, im offentlichen und. im privaten internationa
len Recht, wichtige Rechtsfolgen mit sich bringt, die Fest
steHung der StaatsangehOrigkeit in den Gesetzen merkwiirdige Eigen
tiimlichkeiten bietet, und eine Vergleichung zwischen den Grund
satzen und dem positiven Recht fUr den Zweck dieses Systems loh
nend ist. 

Die Grundlage der Staatsangehorigkeit nach den vernunft-
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gemaszen Grundsatzen. Diese Grundlage ist das nationale Gefiihl 
oder der Patriotismus. Dieses Gefiihl besteht aus einer Lustempfin
dung, welche das Bewusztsein der Mitgliedschaft einer bestehenden 
- oder in der Erinnerung als Wunsch noch fortlebenden - politi
schen Menschengruppe erweckt. An erster Stelle richtet sich diese 
Lustempfindung auf die iibrigen Mitglieder der Gruppe, und, an zwei
ter Stelle, auf alles, was zu dem gemeinschaftlichen Schatz der Gruppe 
gehort, das Gebiet, die Sprache, den Ruhm, bisweilen auch die Dy
nastie oder die wirkliche oder eingebildete Reinheit der Rasse. In 
friiheren Zeiten gehorte dazu auch ein nationaler Gott; dieser kehrt 
bisweilen noch in der Kriegspoesie wieder. Das nationale Gefiihl 
entsteht, meistens auf atavistischer Grundlage, durch die Erziehung 
und den Einflus~ der Umgebung; den Gesetzen der Logik gehorsamt 
es nicht, gerade weil es ein Gefiihl ist. Das nationale Gefiihl ist ent
schieden eine Schule des Altruismus, eine Triebfeder des edelsten 
Wettbewerbes, ein Bund in dem mit vemunftgemaszen Mitteln zu 
fiihrenden Streit urns Dasein; dies alles ist es, weil es an das Wohl 
der Mitglieder der Gruppe eine personliche Lustempfindung kniipft. 
Mit einem gewissen Partikularismus ist das nationale Gefiihl sehr 
gut vereinbar, wie im § 3 gesagt ist, und es ist auch vereinbar mit 
dem Kosmopolitismus; der Kosmopolitismus ist ein Rechtsgedanke, 
der Patriotismus konzentrierte Nachstenliebe. Nur wenn der Pa
triotismus die Form des Fremdenhasses annimmt, sodasz das Leiden 
der Fremden als eine Lust empfunden wird, wird er Gegner des Kos
mopolitismus. Solange das nationale Gefiihl nicht erloschen ist, was 
nicht durch eine einfache Niederlassung im Ausland, wohl aber durch 
eine Niederlassung cum animo perpetuitatis, mit seelischer Einblirge
rung, geschieht, bleibt der Mensch, grundsatzlich, juridisch mit 
seinem Vaterland verbunden. 

Die Staatsangehorigkeit nach positivem Recht. Dieses Recht 
verwirft die Grundlage des Patriotismus keineswegs, aber da es diesen 
nicht mittels einer psychologischen Zergliederung feststellen kann, 
musz es sich mit auszeren, eventuell beweisbaren, Merkmalen 
behelfen, weIche das Bestehen eines nationalen Gefiihles wahrschein
lich machen. Ueber soIche Merkmale sind, auch bier zu Lande, manche 
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sehr ausfiihrliche und sehr wertvolle' Abhandlungen geschrieben, 
auf welche ich verweise. Man weisz, dasz die zwei Hauptmerkmale 
der Geburtsort und die Abstammung sind, welche natiirlich nicht 
immer nach derselben Angehorigkeit verweisen; man weisz auch, dasz 
bei der Abstammung zwischen einer ehelichen und einer unehelichen 
zu unterscheiden ist, und, wenigstens bei der letzteren, zwischen vater
lichem und miitterlichem Blut. Positive Gesetzgebungen geben sehr 
oft der Ehe einen Einflusz und nehmen dabei an, dasz das Leben 
in dem gesellschaftlichen Kreis des Mannes die Vaterlandsliebe der 
Ehefrau andert. Die Naturalisation und ihre Folgen fiir die Ehefrau 
und die Kinder sind auch in den Gesetzgebungen auf verschiedene 
Weise normiert. Dasselbe gilt fiir den Verlust einer Staatsangehorig
keit, mit oder ohne Erwerbung einer neuen. 

Schwieri~keiten, welche das positive Recht bietet. Sie ent
stehen grosztenteils aus den Verschiedenheiten der Gesetzgebungen. 
Es kann ungewisz sein, welche Staatsangehorigkeit jemand besitzt; 
jemand kann die Merkmale verschiedener Nationalitaten aufweisen; 
es gibt sogenannte Heimatlose. Sowohl der positive als der negative 
Nachweis kann ungemein schwierig sein. Richterliche Urteile, in 
verschiedenen Landern ausgesprochen, konnen miteinander im Wider
spruch stehen. Ein Obergericht ist nicht da. 

Gibt es Keime einer Evolution? Eine v~rnunftgemasze Weltord
nung erheischt keineswegs ein Verschwinden des nationalen Gefiihls; im 
Gegenteil ,in dem heiszen, seelenbewegenden Patriotismus liegt eine 
viel groszere Kraft zum Guten als in dem kalten; intellektuellen Kos-:
mopolitismus. Was erwiinscht ware, ist mehr Harmonie zwischen 
dem Patriotismus und der StaatsangehOrigkeit im positiven Recht. 
Schwer ist diese Aufgabe. Eine relativ vernunftgemasze Losung ware 
die einheitlich-internationale Normierung der Erwerbung und des 
Verlustes der StaatsangehOrigkeit. Auf der Grundlage der Abstam
mungslehre ist das nicht ganz ausgeschlossen; es sind sogar einzelne 
Fragen mittels internationaler Vereinbarung gelOst. Da aber, bei der 
gegenwartigen Lage des positiven Rechts, wichtige national-politi
sche Fragen mit der Staatsangehorigkeit verbunden sind, werden 
die Staaten sich nicht leicht zur Einfiihrung eines einheitlichen Rechts 
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entschliezsen undnoch weniger geneigt sein, die Schwierigkeiten, welche 
sich an die eheliche oder uneheliche Abstammung, die Naturalisa
tion u. s. w. festkniipfen, einem iiberstaatlichen Gericht zu unter
werfen. Fiir eine eingreifende Losung, welche den Einflusz des 
Geburtsortes und der Abstammung verringem und den der Erziehung 
und der Umgebung vergroszem wiirde, sodasz eine freiere Wahl der 
Staatsangehorigkeit, mittels standiger, vorbehaltloser Niederlassung 
mit Selbsteinbiirgerung, gewahrt werden konnte, scheint die Welt 
noch lange nicht reif. 

§ 5. Politische Grenzen. 

Al1~emeine Bemerkun~. Eine vemunftgemasze Weltordnung 
wiirde die Einschiebung einer kontinentalen Verwaltung zwischen 
den Staat und das personifizierte menschliche Geschlecht nicht aus
schlieszen. Die Staatssouveranitat wiirde dadurch eine vemunftge
masze politische Grenze finden. Aber diese Angelegenheit entzieht 
sich einer Normenvergleichung, und darum bringe ich nur einige 
Abstufungen und eigentiimliche Formen der Staatssouveranitat, 
welche ich im po~itiven Recht finde, ins System. Die sogenannte reine 
Personalunion erwahne ich nur im VOriibergehen. 

Politische Verbindun~en zwischen Staaten, welche elnen 
Tell der Souveranitat behalten. Es geniigt wohl hier, die Staaten
biinde und Bundesstaaten zu erwahnen. Eine gewisse zentrale Macht 
musz dabei sein. Ihr wird besonders die Leitung der auswartigen 
Angelegenheiten anvertraut, es kann auch ein Tell der gesetzgeben
den Gewalt zentralisiert sein. Iedenfalls kann man sagen, dasz wenn 
die Oberverwaltung eine Macht x hat, die Souveranitat der Mitglieder 
des Bundes S-x ist. Solche Biinde konnen sich derartigentwicklen, 
dasz am Ende das Ganze dem Bilde eines einheitlichen Staates mit 
selbstregierenden Provinzen entspricht; es kann andrerseits auch 
zueiner Spaltung kommen. Die ziemlich heikle Frage, ob den Mit
gliedem eines politischen Bundes der Riicktritt gestattet ist, ist nicht 
nach den vemunftgemaszen Grundsatzen des sozialen Lebens, son
dem nur nach einer relativ-vemiinftigen Auslegung der urspriing-

JITTA. 
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lichen Vereinbarung zu Iosen. Diese Auslegung kann streitig sein, und 
dann kann ein Biirgerkrieg entstehen; dabei spricht die Gewalt, und 
schweigt die Vernunft. 1st dagegen eine herzliche bundesgenossen
schaftliche Gesinnung vorhanden, dann liegt in einer politischen Ver
bindung mehrerer Staaten der Keirn einer Weltorganisation. Zu bemer
ken ist aber dabei, dasz eine "Gesellschaft der Nationen" nicht not
wendig ein politischer Staatenbund ist. 

Kolonialreiche. Kolonien genieszen entweder gar keine Souvedi
nit~i.t oder eine, we1che nur dasjenige umfaszt, was sich das Mutter
land nicht vorbehalten hat. Ein merkwiirdiger Unterschied gegeniiber 
einem bundesgenossischen Verhaltnis besteht darin, dasz die Kolonien 
meistens auf einem andren. Kontinent als das Mutterland liegen, 
und dasz, wahrend wohl gemeinschaftliche hohe Interessen sie mit 
dem Mutterland verbinden, doch ihre natiirliche Lage auf einem 
Kontinent ihnen gemeinschaftlicheInteressen mit den andren politischen 
Gemeinschaften auf demselben Kontinent verschafft, Interessen we1che 
nicht immer mit denen des Mutterlands im Einklang sind. Der Geist 
der Zeit bringt es nicht nur mit sich, dasz den Kolonien, auch denen 
we1che ihre urspriingliche Bevolkerung behalten haben, eine gewisse 
Selbstregierung gewahrt wird, aber auch, dasz die alte Lehre des her
kommlichen internationalen Rechts, we1che dem Mutterlande aus
schlieszlich die Vertretung der Kolonien in auswartigen - sogenannten 
volkerrechtlichen - Angelegenheiten auftragt, eine Neigung zu einer 
Aenderung aufweist. Das zukiinftige Schicksal der Kolonien ist, ohne 
Prophezeiung, mit einem Dilemma wohl zu skizzieren. Entweder 
werden sie mit dem Mutterland zu einem Staat verschmelzen, oder 
sie werden am Ende unabhangig werden und sich, nachdem eine 
kontinentale Organisation vollendet sein wird, an die iibrigen "Staa
ten" desselben Kontinents anschlieszen. Bei der zweiten Alternative 
ist es durchaus nicht ausgeschlossen, dasz ein besonders freundschaft
liches Verhaltnis zu dem Mutterland bestehen bleibt. 

Protektorate, lehnherrschaftliche Verhaltnisse, Einflusz- oder 
Interessensphare u. s. w. Die Kriegs- und Expansionspolitik hat 
solche Verhaltnisse ins Leben gerufen, und das positive Recht kennt 
eine halbe Souveranitat oder auch wohl andere Bruchteile. Einen 
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Platz im System verdienen so1che Bruehteile, mehr aber nieht, weil 
sie sieh einem Vergleieh mit den Grundsatzen entziehen. Der Name 
wird ofters aueh so gewahlt, dasz der Inhalt zweifelhaft bleibt. So1che 
Verhaltnisse konnen, wenn die Oberherrsehaft mit Takt gefiihrt wird, 
lang standhalten. Ein Ende komt wohl friih oder spat; mehr Iaszt 
sieh nicht sagen, und sage ich aueh nicht. 

Standige Neutralitat mit oder ohne Verbiirgung. Sie ist eine 
Sehopfung des positiven Reehts, welche eigentlich auf dem Gebiet 
des Kriegsrechts liegt. Nach vernunftgemaszen Grundsatzen weist 
die Souveranitat des neutralisierten Staates kein minus auf. 

Die internationale Stellung des Papstlichen Stuhles. Der 
Ehrfurcht, welche ich clem erhabenen Haupt der Katholischen Kirehe 
schulde, tue ich keinen Abbrueh, wenn ich sage dasz wir hier aus
schlieszlich mit einem positiven Reehtsinstitut zu tun haben. 

§ 6, N ationale W urdentrager mit internationalem W irkungskreis. 

Die Bedeutung des Titels. Solche Wiirden bilden einen, haupt
sachlich herkommlichen, Ersatz fur die vernunftgemasze Oberver
waltung des menschlichen Geschlechts, und, teilweise wenigstens, 
einen Uebergang zu dieser. 

Staatshaupter. Die nationalen Gesetze k6nnen den Staatshaup
tern, auch den zeitweiIigen, die Vertretung des Staates in auswarti
gen Angelegenheiten, mit oder ohne Bedingungen, auftragen, und 
weil jeder Staat, nach vernunftgemaszen Grundsatzen, an we1che 
das positive Recht sich hier anschlieszt, die 6ffentlichen Machte eines 
andren Staates, binnen dem diesen Machten gebiihrenden Jurisdik
tions- und Verwaltungskreis, anerkennen musz, so gilt das fremde 
Staatshaupt, wenn die Bedingungen der Vertretung erfiillt sind, ais 
Vertreter. Das ist bei dem Abschlusz der Staatsvertrage wichtig. 
Die offentlich-rechtlichen Bedingungen der Vertretung sind den andren 
Staaten nicht unbekannt, daher deckt sich die Lehre des erweckten 
Vertrauens mit der der gewahrten Vertretungsmacht. Das herk6mm
liche internationale Recht hat den Staatshauptern, den Dynasten 
wenigstens und dem Heiligen Vater, gewisse Privilegien zuerkannt· 
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Was die Prasidenten der Republiken anbetrifft, kann ein gemeines 
Recht, welches sie mit den Dynasten gleichstellt, angenommen werden; 
mit Hinsicht auf die Halbsouveranen ist die Lage unsicher und wird 
es wohl bleiben, weil vernunftgemasze Grundsatze fehlen. 

Diplomatische Vertreter. In den Lehrbiichern nehm~ndiese 
einen bedeutenden Raum ein, hier geniigt eine Rubrik, nicht weil 
mir die Warde nicht wichtig erscheint, aber weil das herkommliche 
und vertragsmaszige Recht in den Lehrbiichern zu finden ist. Die 
Arbeit der Diplomaten geschieht teilweise im Interesse der allgemein
menschlichen Rechtsgemeinschaft; ihre Vertretungsmacht und ihre 
Unverletzlichkeit finden darin eine vernunftgemasze Grundlage. Das 
positive Recht hat iiberdies mit Bezug auf die Diplomaten viele Ver
haltungsmaszregeln festgestellt, unter andern das Recht, Botschafter 
zu senden und die Pflicht, sie zu empfangen, ihren Rang, ihre soge
nannte exterritoriale Lage, die Lage ihrer Beamten und Bediensteten, 
die ihrer Familie u. s. w .. Liicken, welche mit Hiilfe der Grundsatze 
der Vertretungsmacht und der Unverletzlichkeit nicht auszufiillen 
sind, bleiben Lucken. Die Verweisung nach vereinzelten Prazedenz
f~i.llen oder nach den Meinungen beriihmter Schriftsteller deutet wohl 
einen horror vacui an, aber fUllt das vacuum nicht aus. 

Konsuln. Auch hier dad ich auf die Lehrbiicher verweisen. Den 
vernunftgemaszen Grundsatzen kann man nicht viel entlehnen; das 
Herkommen laszt ziemlich viele Einzelheiten in der Schwebe, aber das 
Recht der Staatsvertrage ist sehr entwickelt. Nur auf zwei Seiten des 
konsularen Rechts mus'Z ich kurz die Aufmerksamkeit lenken. Die erste 
betrifft die sogenannten Kapitulationslander; es ist einmerkwiirdiges 
Rechtsinstitut, jetzt im Verschwinden begriffen. Die sogenannten 
gemischten Gerichte bilden eine Uebergangsperiode. An zweiter Stelle 
musz ich hervorheben, dasz das positive Recht dem Konsul, auch in 
Landern welche durchaus nicht zu den Kapitulationslandern gehOren, 
mit Hinsicht auf die StaatsangehOrigen seines eignen Landes, einen 
Wirksamkeitskreis eroffnet, welcher sehr breit, ja zu breit ist, sodasz 
ein Ruckgang nicht ausgeschlossen ist. Der Konsul tritt sehr oft 
auf als Notar, Standesbeamter, ja als offentlicher Machthaber; er 
schlieszt Ehen, besorgt Annahme an Kindesstatt, handelt als Obervor-
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mund oder als Verwalter bei Nachlassenschaften u. s. w. Dadurch 
konnte am Ende die fremde Kolonie, beinahe wie in den Kapitulations
Hindem, zu einem Staat im Staat werden, die Einheit des Personen
standes zerstoren und die Rechtssicherheit in Gefahr bringen. Mit 
dem Aufschwung des NationalWitsprinzips im intemationalen Pri
vatrecht steht diese Sache in Beziehung, und ich werde spater darauf 
zuriickkommen. 

§ 7. I nternationale V erwaltung. 

Die Grundsatze. Das Wohl des menschlichen Geschlechts kann 
Verwaltungsmasznahmen erfordem, welche ihre Wirksamkeif auf ein 
groszeres Gebiet als einen Staat erstrecken. Solche Masznahmen machen 
den Inhalt des intemationalen Verwaltungsrechtes aus. Die Grund
satze des intemationalen sozialen Lebens fordem nicht notwendig 
iiberstaatliche Verwaltungsorgane. Gleichartige Masznahmen, urn des 
Wohls des menschlichen Geschlechts willen, welche die nationalen 
Verwaltungsorgane im Einverstandnis miteinander nehmen, sind 
Masznahmen des intemationalen Verwaltungsrechts. Aber die Ge
samtheit der Staaten hat die Befugnis iiberstaatliche Organe ins 
Leben zu rufen, und, wenn wirklich das Gemeinwohl eine Zentral
behorde erfordert, welche schnel und ohne Umstande die tag
lichen Angelegenheiten erledigen kann, so haben die Staaten die 
Pflicht und das Recht, solche Zentralbehorden einzusetzen. 

Das positive Recht. Einheitliche nationale Masznahmen, nach 
intemationaler Verstandigurtg genommen, sind nicht selten. Die Vor
schriften, deren Zweck die Verhiitung des Zusammenstoszes der 
Seeschiffe ist, sind ein Beispiel. Sehr oft ist das Resultat der intema
tionalen Ueberlegungen einen Staatsvertrag, auf intemationalen Konfe
renzen vorbereitet, durch welchen die Staaten sich verpflichten gleich
lautende Vorschriften zu erlassen. Beispiele werden wir, in den fol
genden Abteilungen des Systems, genug finden; hier erwahne ich nur 
das Gebiet des Arbeitsrechts. Aber die Einsetzun'g iiberstaatlicher 
BehOrden, welche selbstandig im Namen der Gesamtheit oder einer 
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Union auftreten konnen, scheitert meistenteils an dem Gedanken 
der absoluten Staatssouveranitat. An ein internationales Oberverwal
tungsgericht kann kaum gedacht werden. 

Sind Keime einer Evolution da? Sie sind da, aber es sind nur 
Keime. In sehr besonderen Fallen und mit eng beschrankter Zustandig
keit sind einige uberstaatliche Verwaltungsorgane eingesetzt. Die 
Staaten haben nicht selten fiir gewisse Angelegenheiten gemischte 
Kommissionen ins Leben gerufen. Auf breiterer Grundlage ruhen die 
internationalen Fluszkommissionen; dariiber ist in der Literatur 
viel zu finden. Hier genugt die Erwahnung. In verschiedenen Unionen 
mehrerer Staaten, deren ausgebreitetste die Weltpostunion ist, be
stehen Anstalten, welche zweifellos den Keirn einer Verwaltungs
zentralisation enthalten. Schiedsgerichte fiir internationale Verwal
·tungsstreitigkeiten werden nicht mehr als unpatriotisch betrachtet; 
im voraus werden solchen Gerichten wohl zukunftige Streitigkeiten 
unterworfen.Wenn der Beobachter des internationalen Verkehrs
lebens hier "eppur si muove!" ausrufen darf, ist es nicht wenig. 

Zweite Abteilung. 

RECHTSQUELLEN. 

§ 8. N ationale und internationale Quellen des 

internationalen Rechts. 

Gibt es nationale Quellen des internationalen Rechts? Fur 
diejenigen, welche das internationale Recht auf eine primordiale 
Rechtsgemeinschaft der zivilisierten Nationen grunden, ist diese 
Frage die Tat eines Ketzers. Nur aus uberstaatlichen Quellen, her
kommlichen oder dem Gebiet des geschriebenen Rechts angehOrenden, 
kann, nach der Meinung solcher Gelehrten, das internationale Recht, 
besonders wenn man es "Volkerrecht" nennt, flieszen; weder natio
nales Herkommen noch nationale Ordnung konnen zu diesen Quellen 
gerechnet werden. Anders liegt die Sache, wenn das internationale 
Recht, wie ich es vorausgesetzt habe, der Inbegriff des offentlichen 
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Rechts und des Privatrechts ist, betrachtet yom Standpunkt einer 
Rechtsgemeinschaft, welche breiter ist als ein Staat. Entscheidend 
fiir die Frage, obeine Ver.haltungsmaszregel dem internationalen Recht 
angehort oder nicht, ist die Tatsache ob diese Regel eine iiberstaat
liche Verkehrsangelegenheit normiert oder eine ortliche. Sowohl 
ein nationales Herkommen als ein nationales Gesetz konnen dann 
zu den Quellen des internationalen Verkehrsrechts gerechnet werden. 
Nationale Ordnungen, welche internationales Verkehrsrecht normie
ren, sind durchaus nicht selten; wir werden solchen im System ofters 
begegnen. 

Die Quellen des positiven internationalen Rechts. Dazu ge
hOren, abgesehen von der subsidiarischen Rechtskraft der vernunft
gemaszen Grundsatze, nur herkommliche oder festgesetze Vorschrif
ten. Diese Vorschriften binden und finden Anwendung, auch wenn 
sie mit den vernunftgemaszen Grundsatzen in geradem W iderspruch sind. 
Besteht dieser Widerspruch, so bilden dennoch die vernunftgemaszen 
Grundsatze den Priifstein der Gerechtigkeit des positiven Rechts, 
sie deuten auszerdem die Richtung und den Endzweck seines Ent
wicklungsganges an. Besteht dieser Widerspruch nicht, so sind die 
Grundsatze noch etwas mehr. Urn sich eine Vorstellung der beschrank
ten Rechtskraft der vernunftgemaszen Grundsatze zu machen, musz 
man das darauf ruhende internationale Recht streng von dem posi
tiven Kriegsrecht scheiden. Bei diesem letzten haben diese Grund
satze durchaus keine Rechtskr.aft. 

Die beschrankte Rechtskraft der vernunftgemaszen Grund
satze. Sie haben nicht nur einen nicht unerheblichen Wert als Hilfs
mittel bei der Auslegung des positiven Rechts, sondern auch eine 
subsidiarische Rechtskraft. Gibt es bei dem sogenannten internatio
nalen Recht des Friedens keine positive Rechtsquelle, so binden die 
Grundsatze im Namen der Vernunft. Sie haben an zweiter Stelle, 
auf demselben Gebiet, einen bedeutenden Einflusz bei der Losung der 
Frage, ob ein Herkommen, besonders ein internationales Herkommen 
besteht oder nicht. Endlich, da wo sie mit dem Herkommen iiber
einstimmen, verschaffen sie dem Herkommen die erhohte Kraft eines 
international-gemeinen Rechts. 
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§ 9. Herkommen. 

Herkommen. Diese Rechtsquelle ist uralten Adels. Sie gehort 
der allgemein-menschlichen Rechtswissenschaft an. Ihre Bestand
teile sind Uebung und Rechtsbewusztsein. Die Handlungen, we1che 
die von Rechtsbewusztsein begleitete Uebung bezeichnen, sind immer 
Handlungen denkender Menschen; diese Menschen konnen Einzel
personen sein oder gesellschaftliche Wiirdentrager. Das Herkommen 
kann ein ortliches oder ein internationales sein; es ist sowohl eine 
Quelle des internationalen Privatrechts als eine des internationalen 
offentlichen Rechts. 
Handlun~en der Einzelpersonen als QueUen des inter

nati,onalen Rechts. Dasz Handlungen der gesellschaftlichen Wiirden
trager, Handlungen der Staaten, wie man Ofters sagt, eine so1che Quelle 
sein konnen, ist unbestritten. Aber Handlungen der Einzelpersonen 
konnen es auch sein, sei es auch in beschranktem Masze. Internationale 
Handelsusancen sind ebenso wichtig als Ortsusancen. Das altere 
Wechselrecht und das gemeine Recht der Seeschiffahrt sind aus 
Gewohnheiten entstanden. 

Oertliches und internationales Herkommen. Nur das ortliche 
ist hier zu betonen. Soweit Herkommen in einem Staat Gesetzeskraft 
hat, kann es, ebenso gut wie ein nationales Gesetz, Quelle des inter
nationalen Rechts sein, wenn es internationale VerkehrsverhaItnisse 
normiert. Ein ortlicbes Herkommen kann die Rechtslage des ansassi
gen Fremden betreffen. 

Herkommen ist sowohl eine QueUe des offentlichen inter
nationalen Rechts als des internationalen Privatrechts. Dasz 
obrigkeitliche Handlungen, Handlungen der Vertreter souveraner 
politischer Machte, eine QueUe des offentlichen internationalen Rechts 
sein konnen, ist unbestritten. Das Kriegsrecht ist, seinem Ursprung 
nach, Gewohnheitsrecht. Grosztenteils war das auch der Fall beim 
alteren internationalen Privatrecht. Der Ausdruck "praxis univer
salis" kommt bei den Schriftstellern vor. 

Wie stellt man im internationalen Verkehrsleben das Be
stehen einer herkommlichen Verhaltungsmaszre~el fest? Das ist 
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eineschwierige Aufgabe; sie betrifft sowohl den materiellen Teil des 
Herkommens als den psychischen. Insbesondere tritt sie hervor bei 
Handlungen der Behorden, welche Staaten vertreten, im internationalen 
offentlichen Recht. Musz es eine ununterbrochene Reihe vollkommen 
iibereinstimmender Handlungen geben? Musz die Ueberzeugung, dasz 
die Handlungen auf Rechtsbewusztsein beruhen, unumstoszlich fest
stehen? Viel ist dariiber geschrieben. Bisweilen hat man die Schwie
rigkeit umgehen wollen, und gesagt, dasz ein allgemeiner Maszstab 
nicht da sei; jeder Fall solI selbstandig zu beurteilen sein. Oft hat 
man auf die Meinungen beriihmter Schriftsteller oder auf die Ent
scheidungen hervorragender wissenschaftlichen Vereine, Organe des 
internationalen Gewissens, verwiesen. Man hat sogar behauptet 
dasz es machtige, fiihrende Nationen gibt, deren Handlungen viel 
mehr Gewicht haben mlissen als die der schwacheren, weniger bedeu
tenden Nationen; eine Behauptung, welche genau den Wert eines 
"quia nominor leo!" hat. Zu wenig hat man hier, nach meiner Mei
nung, an die vernunftgemaszen Grundsatze gedacht. Wenn die Uebung 
diesen Grundsatzen entspricht, so schaden einige Ausnah~en nicht, 
und darf das Bestehen einer gemeinschaftlichen Ueberzeugung ange
nommen werden, insofern das Gegenteil nicht erhellt. 1st die Uebung 
dagegen mit den Grundsatzen im Widerspruch, oder befindet man sich 
auf einem Gebiet, flir welches keine solche Grundsatze bestehen, wie 
zum Beispiel dem des Kriegsrechts, so musz die Uebung ununter
brochen sein und die gemeinschaftliche U eberzeugung genau feststehen .. 

International-I;\emeines Recht. Es ist eine Verbindung des Her
kommens mit den vernunftgemaszen Grundsatzen; es umfaszt zwei 
Bestandteile, namlich Begriffe und VerhaItungsmaszregeIn. Die Begrijje 
sind die, ohne welche eine allgemein-menschliche Rechtswissenschaft 
nicht bestehen kann: der Begriff "Recht" selbst, und weiter die Be
griffe Rechtssubjekt, RechtsverhaItnis, Rechtstatsache, Rechtshand
lung u. s. w., u. s. w .. Die Verhaltungsmaszregeln sind dieherkommlichen 
Vorschriften, welche internationale GeItung haben undder Vernunft 
entsprechen. Die positive Kraft des Herko.mmens wird durch diese 
letztere Eigenschaft erhoht, man kann die herkommlichen Verhaltungs- . 
maszregeln mittels Auslegung und Erganzung so weit ausdehnen wie der 
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vernunftgemasze Grundsatz reicht. Solche international-gemein
rechtliche Vorschriften sind zum Beispiel die Regel "pacta sunt ser
vanda" oder "eine anti-soziale dem Tater zuzurechnende Handlung, 
welche einem Mitmenschen schadet, ruft eine Reaktion ins Leben, 
welche das Masz des Schadens hat". 1m internationalen Recht der 
Schuldverhaltnisse sind solche Regeln wichtig. Sagt man mir, dasz 
das gemeine internationale Recht schon den Romern bekannt war, 
well sie: 

"quod naturalis ratio apud omnes gentes constituit" , 
kannten, so hat man dem Wort nach Recht. Nur musz ich betonen, 
dasz bei der Anwendung dieses jus gentium, nicht genau auf den 
Unterschied zwischen internationalem Herkommen und international-: 
gemeinem Recht, in dem von mir angedeuteten Sinn, achtgegeben ist. 
Denn wir finden in den Quellen eineBegriffsbestimmungderSklaverei: 

"constitutio juris gentium qua quis alieno dominio contra naturam 
subficitur. " 

Dieses jus gentium ist herkommlich, aber durchaus nicht vernunft
gemasz, sonst ware es ja nicht "contra naturam". 

Der Entwicklungsgan~ des herkommlichen internatio
nalen Rechts. Dieser Gang wird wahrscheinlich dasjenige wieder
holen, was mit dem nationalen Gewohnheitsrecht geschehen ist. 
Man wird versuchen, diesem Recht einen scharferen Ausdruck zu geben 
mittels einer Kodifikation. Aber das Herkommen, mit seinen tief ins 
menschliche Herz greifenden Wurzeln, ist unverwiistlich. 

§ 10. Ordnungen. 

Nationale Gesetze. Dasz wir Gesetzen, national der Form und 
international dem Inhalt nach, ofters im System begegnen werden, 
habe ich schon gesagt. Hier erwahne ich, im Vorbeigehen, nationale 
Gesetze fiskaler Natur, welche das internationale Verkehrsleben be
riihren, und nationale Gesetze, we1che klassische Kollisionsnormen 
enthalten. Uebrigens gebrauche ich die nation ale Gesetzgebung hier 
nur als Einleitung zu der Lehre der internationalen Ordnungen und 
deren Ersatzmittel. 
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Die internationale Ordnunt1 und ihre Ersatzmittel. Die Ge
samtheit der Staaten ubt die volle gesetzgebende Macht des mensch
lichen Geschlechts aus; sie konnte Ordnungen erlassen, welche alle Men
schen binden wiirden. Solche Weltordnungen wfuden, wenn sie besHin
den, zu den Landesgesetzen in dem Verhaltnis stehen, in welchem die 
Gesetze des souveranen Staates zu den Ordnungen niederer Behor
den stehen. Aber fur solche Weltordnungen fehlt die Guszform voll
standig. Deshalb bedienen sich die Staaten, welche uberstaatliche 
Ordnungen in Wirkung bringen wollen, gewisser Ersatzmittel. Dar
uber habe ich selbst Ofter geschrieben, hier geniigt es mir, ihre Stelle 
im System anzudeuten. 

Das erste Ersatzmittel: t11eichlautende nationale Gesetze. 
Es ist einleuchtend, dasz, wenn mehrere Staaten uber einen internatio
nalen Rechtsstoff, offentlichrechtlicher Natur, wie das fiskale Recht, 
oder privatrechtlicher Natur, wie das Wechselrecht, gleichlautende 
nationale Gesetze ausfertigen, das Endresultat beinahe mit dem einer 
Unionsordnung oder Weltordnung ubereinstimmt. Beispiele fehlen 
nicht in bundesgenossenschaftlichen Staaten und auch auszerhalb 
dieser. So ist, in den Vereinigten Staaten und in der skandinavischen 
Staatengruppe, ein einheitliches Wechselrecht zustande gekommen. 
Einen bedeutenden Teil des Handels-, See- und Wechselrechts konnte 
man so ordnen. So hatte man beinahe ein Weltrecht. 

Das zweite Ersatzmittel: Staatsvertrat1e. Die Sache ist hier 
nicht so einfach, aber man findet sehr viel in der Literatur. Staats
vertrage sind, streng genommen, nur fUr die vertragschlieszenden 
Parteien, die Staaten, bindend; in der Praxis der neueren Zeiten wer
den sie auch als Rechtsquellen fUr Einzelpersonen gebraucht. Manche 
Beispiele finden wir im System. Ueber die Geschichte, die Abschlies
sung, die Form, die Ratifizierung, das Ende u. s. w. der Staatsver
trage verweise ich auf die Lehrbucher. Sehr wertvolle Einzeldar
stellungen sind hier im Lande daruber erschienen, die Arbeiten der 
verstorbenen Herren Prof. T. M. C. ASSER und Dr. DE MAREZ OYENS, 
die Abhandlungen von Dr. J. A. LEVY und die des Herrn Prof. 
VAN EYSINGA erwahne ich mit Anerkennung. Mit Vertriigen, 
uber Kriegsangelegenheiten geschlossen, beschaftige ich mich hier 
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gar nieht. Aueh den Vorbehalt "rebus sic stantibus" lasse ich ruhen. 
Wenn ich mich also besehriinke auf die Staatsvertrage, welche als 
Ersatzmittel fiir die fehlenden Weltordnungen dienen, so finden sich 
dabei doch ziemlieh heikle Fragen. Zuerst kommt die Grundlage ihrer 
Verbindlichkeit fur die Staaten. Da wir inzwischen von einer Rechts
gemeinschaft des mensehliehen Geschleehts ausgehen und der Staats
souveriinitat juristisehe Grenzen angewiesen haben, geniigt hier eine 
Verweisung nach der international-gemeinrechtlichen Regel "pacta 
sunt senjanda". Diese Regel ist eine Bedingung eines vernunftgemas
sen Gesellsehaftslebens. Schwieriger ist die Frage der Verbindlichkeit 
der betreffenden Vertrdge fur die E inzelpersonen. Dariiber wird gestrit
ten, und die Waffen beider Parteien sind bekannt. Meiner Ansicht 
nach haben die Staaten, welche als eine Union oder als Gesammtheit 
auftreten, mit Bezug auf cine Rechtsgemeinschaft, we1che weiter 
ist als ein Staat, grundsatzlich gesetzgebende Macht, und wenn 
feststeht, dasz sie diese Macht ausiiben wollen, so ist die Form der 
Ordnung nicht erheblich. Ob, nach dem positiven Recht eines feden 
Staates, ein den Verkehr der Einzelpersonen normierender Vertrag 
eine solche Bedeutung hat, musz in jedem Staat die zustandige Macht 
ausmachen. Als eine dritte heikle Frage nenne ich die Verbindlich
keit der in Rede stehenden Staatsvertrdge den Landesgesetzen gegenuber, 
we1che denselben Rechtsstoff normiert haben oder spater normieren. 
Da der Staatsvertrag hier nur Ersatzmittel einer wirklichen Welt
ordnung ist, ist die Frage schwierig. Eine wirkliche Weltordnung 
wiirde die Landesgesetze iiberfliigeln; ob das Ersatzmittel es auch 
tut, ist jetzt noch eine Frage der ortlichen Rechtspraxis. 

Vergleich zwischen den beiden Ersatzmitteln. Beide Er
satzmittel sind .... Ersatzmittel; sie haben neben einigen Vorteilen, 
ihre Nachteile. Die gleichlautenden Gesetze sind, ihrer Form nach, 
nationale Gesetze, ihre bindende Kraft kann im Lande, wo sie recht
maszig verkiindigt sind, nicht bestritten werden. Der Inhalt kann 
auf Hauptsachen beschrankt werden, sodasz ortliche Eigentiimlich
keiten beriicksichtigt werden konnen. Der Gesetzgeber der Zukunft 
bleibt frei. Die heiklen Fragen der vorigen Rubrik kommen nicht auf. 
Aber der Staat, welcher das als gleichlautender Typus vorbereitete 
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Gesetz verkiindigt. hat nicht die Sicherheit. dasz andere Staaten es 
auch tun werden und das gleichlautende Gesetz instande halten 
werden. Der Vertrag dagegen bindet. Ausserdem eignet er sich besser 
fiir Unterhandlungen und Vergleiche. Die Wahl zwischen den Ersatz
mitte1n musz nach dem Re~htsstoff und nach den Umstanden ge
schehen. 

Der Entwicklungsgang der Ersatzmittel. Er zeigt sich. zuerst 
in einer Verbindung der beiden Ersatzmittel. und zweitens in einer 
Vervollstandigung ihrer Vorbereitung auf Konferenzen. Die Ver
bindung besteht darin. dasz die Staaten sich bei einem Vertrag. even
tuell unter Vorbehalt. verpflichten ein Recht. das mit einem Muster 
iibereinstimmt. als nationales Recht zu verkiindigen oder wenigstens 
der zustandigen inlandischen Macht als Gesetzesentwurf vorzutragen. 
Das hat man, bei den Haager Wechsel- und Checkkonferenzen. in 
den Jahren 1910 und 1,912. nicht ohne Erfolg versucht. Was die Vor
bereitung betrifft, musz hervorgehoben werden, dasz die Welt fiir 
ein wirkliches internationales Abgeordnetenhaus nicht reif ist. Aber 
die parlamentarischen Gepflogenheiten. die griindliche Vorbereitung 
und den ruhigen Gedankenaustausch, findet man mehr und mehr 
auf Konferenzen. Ich weisz sehr gut. dasz zwischen einer Konferenz 
und einer "Welttagung" ein Abgrund liegt. da in der R~el auf einer 
Konferenz von einer endgiiltigen Majorisierung die Rede nicht sein 
kann. Aber-grosze Dinge fangen oft mit einem mikroskopischen Keim
blaschen an. 

Dritte Abteilung. 

GUTER, WELCHE. 1M GROSZEN UND GANZEN. GEMEINNUTZIGE 

GUTER SIND. 

§ 11. Die Erde. 

Der vernunftgemasze Grundsatz. Nach diesem steht dem 
menschlichen Geschlecht. um des Wohls der Menschheit willen. ein 
Oberverwaltungsrech,t - imperium natiirlich. nicht dominium. -
zu. Dieses Recht bringt fiir das menschliche Geschlecht. den Staaten 
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und den Einze1personen gegeniiber, dieselbe Befugnisse mit sieh, 
welche der Staat den niederen Verwaltungsbehorden und den Ein
zelpersonen gegeniiber auf seinem Gebiet besitzt. In dieser Ange
legenheit aber ist, wie wir es iibrigens ofter sehen werden im Verwal
tungsrecht, das Wohl der Menschheit so eng mit dem Wohl des Staa
tes verbunden, dasz ein Widersprueh zwischen dem positiven Recht 
und dem Grundsatz kaum empfunden wird, dasz deshalb die Ge
bietshoheit des Staats eine nennenswerte juristische Einschrankung 
nicht erleidet, und auch eine Evolution ausbleibt. 

Das positive Recht. Das Staatsgebiet Macht einen Teil des ge
meinschaftlichen Schatzes einer Nation aus, und den Besitz dieses 
Schatzes empfindet der Patriot als eine Lust. Damit ware der logische 
Gedanke einer Oberherrschaft des menschlichen Geschlechts sehr gut 
vereinbar, aber dieser Gedanke wird von dem Gefiihl der Unlust, 
welches die geringste Einschrankung der staatlichen Gebietshoheit 
bei der Mehrzahl der Menschen erweckt, zuriickgedrangt. So wird, 
im positivem Recht, an der unbeschrankten staatlichen Gebietshoheit 
mordicus, wie mein Landsmann JOHANNES VOET sagt, festgehalten. 
Fragt man aber, ob diese absolute Hoheit Folgen mit sich bringt, 
welche mit dem Grundsatz streiten, dann musz die Antwort lauten: 
"Kaum". Der Staat darf, auch nach dem Grundsatz, welcher nur das 
Allgemeinwohl der Menschheit betrifft, das ius abutendi des privat
rechtlichen Eigentiimers einschranken und ihm selbst einen modus 
utendi vorschreiben, er darf den Uebergang des Eigentums einer be
stimmten Liegenschaft, die sachlichen Rechte u. s. w. normieren. 
Die Lage einer bestimmten Liegenschaft ist eine Grundlage der Ge
richtsbarkeit. Der Staat iibt die Polizei der Straszen und Eisenbahnen 
aus. Er reguliert die Bergwerksangelegenheiten. Das Recht der Ent
eignung besitzt ere Ohne die Menschheit zubeeintrachtigen, konnte er 
cine Nationalisierung des Bodens durchsetzen. Es gibt jedoch juri
dische Grenzen seiner Hoheit. Der Staat, welcher sein Gebiet fiir den 
internationalen Verkehr schlieszen wiirde, wiirde einer international
gemeinrechtlichen Regel zuwiderhandeln. Das ware iibrigens beinahe 
eine Tollheit. Ohne das Land abzuschlieszen, konnte der Staat, aus 
Selbstsucht, dem Fremden das Recht entsagen, inlandische Liegen-



OEFFENTLICHRECHTLICHE VERHALTNISSE. 31 

sehaften zu kaufen oder zu erben. Dasz, im letzteren Fall wenigstens, 
die anderen Staaten ofters ein Retorsionsreeht oder etwas dergleiehen 
anordnen, beweist, dasz das privilegium odiosum nieht als ein normaler 
usus iuris sui betraehtet wird. 1m internationalen Privatreeht wird 
aueh oft die binnen gewissen Sehranken :vernunftgemasze Anwendung 
der nationalen Gesetze auf nationale Liegensehaften zu weit ausge
dehnt; aber diese Sache wird spater erortert werden. 

1st eine Evolution zu erwarten? Bis jetzt ist sie im allgemeinen 
nieht notig gewesen. Die N ormierung des Personen- und Giitertrans
ports auf internationalen Eisenbahnen und die des Kraftwagenver
kehrs auf Landstraszen waren wohl Stoffe fur eine Oberverwaltung, 
aber dabei schmelzen die Interessen der beteiligten Staaten und die 
des menschliehen Geschleehts zusammen. Unionen bestehen hier, und 
kollektive Verwaltungsmasznahmen empfinden, im allgemeinen, kei
nen Widerstand. Ob man in der entfernten Zukunft Masznahmen, 
im Namen des menschlichen Geschleehts, gegen den Willen eines 
Staats wird durchfiihren konnen, eine Eisenbahnverbindung, die 
Durchbohrung einer Gebirgskette oder eine panplanetare Kanalisa
tion, zum Beispiel, ist nicht zu sagen. Es mszt sieh, wenn aueh nieht 
ohne starke Einbildungskraft, denken. Dasz endlich auf die Nationa
sierung des Bodens eine "Humanisierung" des Planeten folgen wird, 
ist nur als nicht absolut unm6glich zu betrachten. Ueber den Vorentwurf 
dafiir kann man noch ruhig nachdenken. 

§ 12. Die Gewdsser. 

Die Gew8sser im allgemeinem. Der feste Teil der Erdoberflache 
ist beinahe. ganz politiseh eingeteilt, der flussige dagegen grosztenteils 
Gottes Strasze. Die Freiheit des offnen Meeres war friiher bestrit
ten, aber es hat sieh jetzt, wenigstens in Friedenszeiten, ein interna
tional-gemeines Recht im Sinne des freien Gebrauches entwickelt. 
Mit Rucksicht auf die ubrigen Gewasser ist das nicht der Fall, dabei 
miissen viele Unterscheidungen gemacht werden. Deshalb wird im 
System eine Rubrik dem offnen Meer und eine zweite den iibrigen 
Gewassern gewidmet werden. Inzwischen musz ich noch ein paar 
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einleitende Bemerkungen machen. Jedes Handbuch des "Volkerrechts" 
enthalt vie1es iiber die Gewasser und ihre Unterarten, und da es nicht 
meine Absicht ist, zu wiederholen, was meine Vorganger gesagt haben, 
ist meine Erorterung urn so kiirzer, als die der Handbiicher lang ist. 
Eine zweite Bemerkung betrifft das Seekriegsrecht. Ich iibersehe nicht, 
dasz das offene Meer ein sehr geeignetes "Kriegstheater" ist, aber 
das Kriegsrecht ist, nach meiner Meinung, ausschlieszlich positiver 
Natur, es laszt sich in einem auf vernunftgemasze Grundsatze ge
griindeten System nicht an dem Probierstein priifen. Das macht 
hier "meine Aufgabe ziemlich einfach. 

Das Recht des offnen Meeres. Die hohe Verwaltung des offenen 
Meeres gehort, grundsatzlich, dem menschlichen Geschlecht; die 
Gesamtheit der Staaten iibt es im Namen der Menschheit aus. Das 
menschliche Geschlecht hat aber nur die hohe Verwaltung. Jeder Staat 
behalt in Bezug auf seine nationale Flotte, seine Kauffahrtei- und Fis
schereiflotte insbesondere, eine, nur urn des Wohls derganzenMensch
heit willen beschrankte, Souveranitat. Das ist mit den Grundsatzen 
vollig im Einklang, der Gedanke des schwimmenden Gebiets ist nur 
figiirlich. Zu bemerken ist, dasz, im positiven Recht, jeder Staat selb
standig bestimmt, ah welche Bedingungen das Fiihren der nationalen 
Flagge gekniipft sein soli. Dabei gibt es viele Schattierungen, und diese 
erzeugen Schwierigkeiten. Eine Vereinheitlichung dieser Bedingungen, 
und eine internationale Registrierung der Schiffe, waren eigentlich 
Aufgaben fUr die hohe Verwaltung der Gesamtheit, aber es stehen sehr 
widerstandsiahigeHindernisseim Wege. Zunachst schenken verschiedene 
Lander der nationalen Flagge Privilegien, und das Seekriegsreeht kennt 
den Begriff der feindlichen Schiffe. Eine Verstandigung ist sehwierig. 
Mit Hinsicht auf andere Angelegenheiten entwickelt sich wohl ein hohes 
Verwaltungsreeht. leh erwahne nur den Zusammenstosz der Schiffe, 
die Hiilfe bei Seenot, die Rettungsmittel an Bord, die Ueberwachung 
der Eisfelder im Atlantischen Ozean, gewisse Angelegenheiten der 
Kiistenbeleuchtung u. s. w. Dasz ein Seesehiff ein griines Licht an 
Steuerbordseite und ein rotes an Baekbord fiihren musz, ist natiirlieh 
nicht eine Forderung des Verkehrs, wohl aber, dasz die Vorsehriften 
gleichlautend sein miissen. Der Meeresboden, viel mehr eine res com-
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munis als eine res nullius, ist jedenfalls fUr eine partie11e, zeitweilige 
ausschlieszliche Beniitzung, mittelsKabel, Tunnels oder yom Fest
land aUSgehende Minengange geeignet und konnte in der Zukunft 
eine Angelegenheit der Oberverwaltung werden. Schon heute musz der 
Schutz der unterseeischen Kabelkollektiv sein, oder nicht sein. Ent
wickelt sich eine unterseeische Schiffahrt in Friedenszeiten, dann 
konnen einander widersprechende Sicherheitsmasznahmen nicht be
stehen bleiben. Wird spater der Meeresboden geeignet fiir Schienen 
odererharteteWege, sodasz sich Ziige oder Kraftwagendariiber be
wegenkonnen, dann wird ein Auftreten der Gesamtheit erst recht notig. 

Die iibrigen Gewasser. Wie gesagt, nehme ich aus diesen ntir 
eine Probe, unter Verweisung auf die Literatur. Nach den 
Grundsatzen hat jeder Staat iiber das Kiistenmeer und die iibrigen, 
mit seinem Landgebiet zusammenhangenden riatiirlichen und kiinst;. 
lichen Gewasser, eine abgeleitete, relative und juridisch beschrankte 
Souveranitat, welche Pflicnten und korrelative Rechte mit sich bringt. 
Er iibt die Schiffahrts-, Zoll-· und Sanitatspolizei aus und besitzt, 
innerhalb verniinftiger Grenzen, ]urisdiktion. Seine Herrschaft darf 
er nicht im Widerspruch mit dem Wohl der Menschheit ausiiben, und 
musz sie zu deren Wohl ausiiben. Das positive Recht hat sic·h, mit 
sehr vielen Unterscheidungen zwischen dem Kiistenmeer, Seestrassen, 
Meeren, Stromen u. s. w., im allgemeinen in der Richtung der absoluten· 
Herrschaft entwickelt. Diese Herrschaft rechtfertigt es zum Beispiel, 
im positiven Recht, dasz der Staat, mit Bezug auf gewisse Ge
wasser, die Fischerei unddie Kiistenschifffahrt nur seinen eignen 
nationalen Schiffen gestattet. Wer aber die Entwicklung des posi~ 
tiven Rechts in der Literatur beobachtet, iiberzeugt sich leicht, 
dasz sich allmahlich, auch mit Hinsicht auf internationale Kanale, 
eine Evolution in der Richtung der freien Benutzung der internatio
nalen Gewasser vollzieht. 

§ 13. Der Luftraum. 

Was ist bier der vernunftgemasze Grundsatz? Aeltere Streitfra
gen iiber das Bauen oder das Spannen telegraphischer Drahte lasse 

JITTA. 3 
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ich ruhen. Von regelmaszigen Verbindungen mit Luftballons war, vor 
kurzer Zeit, auszer in der Karikatur kaum die Rede. DER KRIEG, welcher 
iibrigens der Luftschiffahrt einen martialen Stempel aufgedrUckt hat, 
hat das Luftschiff in die praktische Technik eingefiihrt. In den alten 
Streit iiber die Freiheit des offenen Meeres war natiirlich der Luftraum 
nicht einbezogen. Ein Streit iiber die Freiheit des Luftraums, welcher 
sich iiber das freie offene Meer bis ins Blaue hinein ausstreckt, wird wohl 
in Friedenszeiten nicht entstehen. Sowohl grundsatzlich als nach dem 
positiven Recht wird ein freie Benutzung dieses Raumes gestattet sein. 
Die Anerkennung einer, nur urn des Wohls der Menschheit willen, iiber 
diesen Luftraum ausziibenden Oberherrschaft der Gesamtheit der Staa
ten wird auch nicht ausbleiben. Es wird sehr wahrscheinlich gelingen 
den Luftschiffen eine Flagge und damit, wenn man will, eine eigentiim
liche StaatsangehOrigkeit zu geben, und jeder Staat kann fiir die 
Schiffe, welche befugt sind seine Flagge zu fiihren, Verwaltungsnor
men, vielleicht auch biirgerlichrechtliche Normen feststellen. Wenn 
aber diese Verwaltungsnormen, wenigstens was die Lichtsignale und 
die wagerechten und senkrechte~ Ausweichvorschriften anbetrifft, 
nicht genau dieselben sind, wird das allgemein-menschliche In
teresse der Verkehrssicherheit "zu Luft". Man wird sich verstandigen, 
weil man verniinftigerweise nicht anders kann. Das Suchen nach einem 
Grundsatz beschrankt sich deshalb auf den Luftraum, den ich wieder 
den "iibrigen" Luftraum nenne, und der insbesondere den Raum um
faszt, welcher sich iiber das Landgebiet, auch wieder bis ins Blaue 
hinein, ausstreckt. Meines Erachtens erfordern die vernunftgemaszen 
Grundsatze die freie, friedliche Benutzung, wobei der Staat, anerkann
ter 6rtlicher, aber juridisch beschrankter, Souveran, alle Rechte hat, 
welche fiir die Erfiillung seiner Pflichten der Menschheit gegeniiber 
n6tig sind, und nur diese Rechte. Diese Herrschaft kann sich so hoch 
ausstrecken, als fiir ihren Zweck n6tig ist, so hoch also, als die Luft
schiffe gehen oder gehen werden. Das positive Recht wird sich aber 
wahrscheinlich flir langere Zeit, martialer und fiskaler Hindernisse we
gen, in einer absolut lotrechten Richtung entwickeln. 

Der Anfang eines einheitlichen Luftrechts und sein weiterer 
Entwicklungsgang. Der Hauptgedanke liegt schon im Vorhergesag-
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ten. Entwickelt sich in Friedenszeit in dem freien Luftraum ein 
Verkehr mit Luftschiffen, sodasz Personen, Guter, Nachrichten u. s. w. 
befordert werden, so wird man wohl die Periode des herkommlichen 
Rechts uberschlagen; internationale Vorschriften sind beinahe unent
behrlich. Was den Luftraum betrifft, den ich der Kiirze wegen den 
"territorialen" L1.1ftraum nennen will, werden sich nationale Luft
verkehrsordnungen bilden. Auch dabei wird eine gewisse, immer fort
schreitende Einheitlichkeit beinaheunentbehrlich sein. Dasz amEnde -
die Furcht vor Spionage und Zolldefraudation ist ein machtiges Hinder
nis - das positive Recht mit den Grundsatzen ubereinstimmen wird, 
darf man hoffen. 

Vierte Abteilung. 

STEUERWESEN. 

§ 14. Die Bedeutung des Steuerwesens im internationalen Recht. 

Die richtige Fragestellung. Von einem uberstaatlichen Fiskus 
ist nicht die Rede. Man findet wohl in Staatsvertragen Bestimmungen 
laut welchen gewisse Ausgaben, zum Beispiel die des Zentralen Amtes 
einer Union, aus Beitragen der beteiligten Staaten bestritten werden 
mussen, aber von einem zentralen Fiskus ist dabei die Rede nicht. Was 
die herkommlichen oder vertragsmaszigen Privilegien anbetrifft, wel
che gewisse sogenannte exterritoriale Personen (§ 6) im Steuerwesen 
genieszen, verweise ich nach der Literatur. Aber ohnedies ist das 
Steuerwesen wichtig fur unser System. Urn dieses Gewicht zu begreifen 
musz man sich losmachen von dem Gedanken, dasz das internationale 
Recht nur VerhaItnisse zwischen Staaten normiert. Verabredungen 
zwischen dem Fiskus eines Staates und dem eines andren Staates sind 
denkbar, aber die Hauptsache ist das VerhaItnis zwischen dem Fiskus 
eines isolierten Staates und den Menschen, deren wirtschaftliches Leben 
sich auf mehrere Staat en erstreckt. Das internationale fiskale Recht 
ist das fiskale Recht, betrachtet yom Standpunkt einer Rechtsgemein
schaft, welche weiter ist als ein Staat. 

Die vernunftgemaszen Grundsatze. Dasz die Ausgaben einer po-
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litischen . Gemeinschaft hauptsachlich aus Steuern bestritten werden, 
entspricht der vemiinftigen Ordnung der Gesellschaft. Der Staat hat 
unbedingt das Recht der Steuererhebung. Dieses Recht hat aber nicht 
nur tatsachliche Grenzen, sondem auch juridische. Der Staat, als Fiskus, 
hat Pflichten den Einzelpersonen, dem menschlichen Geschlecht und 
den iibrigen Staaten gegeniiber (§ 2). Die Menschen, auch wenn sie 
seine Untertanen nicht sind, darf er nicht so iibermaszig besteuern, dasz 
ihr wirtschaftliches Leben vernunftwidrigerschwert wird. Auch sonst 
darf er das wirtschaftliche Leben derMenschheit mittels unbilliger Hab
sucht nicht beeintrachtigen. Die iibrigen Staaten hat er als orlliche 
Souverane, zu Steuererhebung befugt, anzuerkennen, und so weit es in 
seiner Macht liegt, eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Es besteht 
also fiir den Staat ein vemunftgemaszes Steuerg~biet in internationalen 
Angelegenheiten. ·Die Staatsangehorigkeit, der Wohnsitz, die Lage eines 
Guts, der Sitz eines Geschafts u. s. w. bilden keineswegs Grund
lagen fiir Kollisionsnormen, sondern nur Ankniipfungspunkte. 

Der nationale Fiskus im positiven Recht. Mit den obenangedeu
teten Grundsatzen ist das positive fiskale Recht durchaus nicht im 
Einklang. Das Recht zur Steuererhebung hat tatsachliche Grenzen. Es 
gibt auch einige weise, beinahe sprichwortliche, Verhaltungsregeln, 
welche derFiskus wohl nicht vemachlassigen wird: so, zum Beispiel 
dasz man die Henne, welche goldne Eier legt, nicht toten soIl. 
Juridische Grenzen, insbesondere dem Ausland gegeniiber, wer
den nicht anerkannt. Nichtsdestoweniger niitzt es den Priifsteinzu 
gebrauchen und nachzuforschen, ob es vielleicht Keime einer Evo
lution gibt. 

Sind Keime einer Evolution da? Nur auszerst kleine. Nicht oft, 
aber bisweilen, zieht ein Staat in Erwagung, dasz ein innerhalb seines 
Greifvermogens liegendes Gut auch der tatsachlichen Macht eines an
dren Staates unterworfen ist, und dasz eine Doppelbesteuerung den 
Verkehr beeintrachtigen wiirde. Die Doppelbesteuerung erregt mehrund 
mehr die Aufmerksamkeit, besonders in Biinden. Das I nstitut de droit in
ternational (Jahrbuch XVI, 1897, S. 118 sqq.) hat sich damit beschaf
tigt. Uebrigens stehen gewaltige Hindemisse im Wege. Das erste ist die 
Ausdehnung del' Ausgaben der Staaten; ich mochte, als Kind der Zeit, 
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nur sagen, dasz die Staatsschulden nicht immer aus Wohlfahrtbediirf
niSsen entstanden sind. Das zweite ist die Zunahme der sozialenBe~ 
miihungen des Staats. Das dritte ist, kurz gesagt, der Protektionismus. 

Einige auszuwiihlende Hauptsachen. Die fiskalen Gesetzgeber 
sind erfinderisch. Es gibt vielerlei Arten Steuer. Man hat viele 
Klassifikationen versucht; die Unterscheidung zwischen direkten und 
indirekten Steuern ist sehr allgemein, aber tiber die genaue Spaltung 
des Stoffes in zwei Teile streitet man. Meiner Arbeit habe ich deshalb 
diese Unterscheidung nicht zu Grunde gelegt, aber in den foIgenden 
§§ habe ich einige Hauptarten der Steuern ausgewahlt und einer ge
drangten Behandlung unterworfen. Es gentigt mir, Stoff zum Nachden ... 
ken zu geben. 

§ 15. Vermogen, Einkommen und deren Bestandteile. 

EinleitendeBemerkungen.Bekannt ist die sozial-politischeGrund
lage des nationalen fiskalen Rechts, die Besteuerung nach der Trag
fahigkeit. Diese Fahigkeit wird am besten aus dem Verm6gen und dem 
Einkommen erkannt; dasz Vermogen und Einkommen zwei verschie
dene Grundlagen sind, tibersehe ich nicht, und der Leser auch nicht. 
Waren nun die Ausgaben des Staats auf das Notige beschrankt, so 
konnte eine allgemeine, gut geordnete Einkommensteuer, wenn nicht 
die einzige, so doch die Hauptgrundlage der Besteuerung sein. Das geM 
aber nicht; die Uebertreibung der Ausgabenwiirde zu klar ans Tage
licht kommen. Oefters hat man deshalb andre Steuern erhoben, welche 
die allgemeine Einkommensteuer entweder ersetzen oder erganzen. 
Als Ersatz - ofter zugleich als Erganzung - diem eine Besteuerung 
nach demMaszstab der Kennzeichen des Wohlstandes, Wohnung, Tiiren, 
Fenster, Gesinde, Pferde, Kraftwagen u. s. w. -; damit kann eine in
quisitoriale Feststellung der Einkommen vermieden werden. Als 
Erganzung dienen die Steuern, welche besondere Bestandteile des Ver
mogens oder Einkommens treffen, die Grundsteuer, die Besteuerung 
der wirklichen oder mutmaszlichen Einkiinfte aus Geschaften, eine 
Besteuerung, welche auch die Aktiengesellschaften trifft, deren Einkom
men einen Teil des Einkommens der Aktionare ausmacht. Diese kurz-
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gefaszten Bemerkungen machen es klar, wie ich hoffe, warum ich die im 
Titel des Paragraphen angedeuteten Steuern als eine Einheit zusam
menfasse. 

Gibt es vernunftgemasze Grundsatze im internationalen 
Sinn? Die Frage betrifft nicht, wenigstens nicht an erster Stelle, ein 
Verhaltnis zwischen Staaten. Der nationale Fiskus kann auf viele 
Schattierungen des internationalen wirtschaftlichen Lebens der Ein
zelpersonen achtzugeben haben.' Er kann zu tun haben mit Ange
hOrigen seines Landes, welche im Inland wohnen, aber im Ausland Be
sitzungen haben, oder aus dem Ausland auf sehr verschiedene Wei
se Einkiinfte beziehen. 1m Inland wohnende Fremden konnen sich in 
demselben Fall befinden. Personen, welche gar nicht im Lande ansassig 
sind, konnen daselbst Liegenschaften haben oder aus da vorhandenen 
Quellen Einkiinfte ziehen. Gibt es nun vernunftgemasze Verhaltungs
grundsatze? Ich bin der Meinung, dasz es solche gibt, ohne zu behaup
ten, dasz die, welche ich andeuten will, die einzigen verniinftigen waren. 
Den Steuern nach dem Maszstab des ganzen Vermogens oder Einkom
mens sind nur die Personen zu unterwerfen, welche ihre Hauptniederlas
sung im Staat haben. Diejenigen aber, welche, ohne Niederlassung, 
bestimmte Giiter im Lande besitzen oder daraus Einkiinfte beziehen, 
sind der Steuerpflicht dem inlandischen Fiskus gegeniiber nicht ent
hoben, aber sie haben nicht mehr zu zahlen, als mit dem Grad ihres 
Eindringens in das inHindische Verkehrslebenin Uebereinstimmungist, 
und keineswegs nach dem Masz ihres ganzen Vermogens oder Ein
kommens. Verbindet man diese beiden Grundsatze mit einander, so hat 
derStaat, welcher auf Grund der Niederlassung das Ganze besteuert, 
ffir die in dem anderen Staat befindlichen Vermogensteile, wenn nicht 
einen volligen, so doch einen bedeutendenAbzug zu gestatten. Streitfra
gen iiber die Hauptniederlassung, die Lage einer QueUe u. s. w., waren, 
wenigstens fUr den Fall, dasz in den Landern, welche die vernunftge
maszen Grundsatze angenommen haben, einander widersprechende 
Entscheidungen gegeben sind, eigentlich einem iiberstaatlichen Ober
verwaltungsgericht zu unterwerfen. 

Das positive Recht und sein Entwicklungsgang. Der Grundsatz 
der Hauptniederlassung bei der Besteuerung des ganzen Einkommens 
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oder Vermogens, ist so verniinftig, dasz er wohl iiberall durchdringen 
wird. Aber abgesonderte Vermagensteile werden, oft mit peinlicher 
Piinktlichkeit, auch bei nicht ansassigen Personen oder Handelskorper
scl}aften besteuert. Von einem Abzug in internationalen Angelegenheiten 
ist, im allgemeinen, keine Rede. Ausnahmen bestatigen die Regel. 'Ein 
iiberstaatliches Verwaltungsgerieht besteht nieht. Die Einzelpersonen, 
welche einer mit den ortlichen Gesetzen streitenden Doppelbesteuerung 
unterworfen werden, miissen sich in den betreffenden Uindern an die 
nationalen fiskalen BehOrden oder Gerichte wenden. Den Keirn einer 
Evolution findet man in ziemlich zahlreiehen provinzialen, kolonialen, 
foderalen oder quasi-foderalen Ordnungen. Es besteht eine besondere 
international-fiskale Literatur. DER KRIEG wird eine internationale 
Evolution nicht fordern. 

§ 15. Verbrauchsabgaben, Akzisen und Z611e. 

Ihre Bedeutung im internationalen Verkehrsleben. Ihre Be
deutung in den nationalen Steuersystemen bleibe dahingestellt. 
In dem internationalen Verkehrsleben liegt ihre Bedeutung haupt
sachlich in den Einfuhrzollen, insbesondere in den Schutzzollen. Diese 
letzteren zeigen in feurigen Ziigen, wie grosz der Gegensatz zwischen 
den vernunftgemaszen Grundsatzen und dem positiven Recht sein kann. 

Die Schutzzijl1e nach den vernunftgemaszen Grundsatzen. 
Reine Schutzzolle beeintrachtigen das internationale Gesellschaftsle
ben. Der freie Giiteraustausch ist eine Bedingung der Wohlfahrt der 
Menschheit; eine kiinstliche Erschwerung dieses Umtausches, aus 
Selbstsucht, stellt einen Miszbrauch der tatsachlichen Macht des Staats 
dar. Dazu kommt, dasz Schutzzolle koloniale Eroberungen mit Aus
beutung der Kolonien und weitere wirtschaftliche und martiale Gewalt
taten mit sich schleppen. 

Das positive Recht. Die Welt betrachtet die Schutzzolle nicht 
als ein Unrecht, hochstens als einen unverniinftigen Gebrauch der Frei
heit. Die Anhanger des Freihandels und die Protektionisten fiihren mit 
einander einen scharfen Streit, aber - abgesehen von den Schimpfna
men wie: Kosmopolit, Patriot aus Eigennutz, Traumer, Ausbeuter des 
eignen Yolks u. s. w. - betrifft der Streit die Zweckmaszigkeit der 
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nationalen Steuerpolitik. Der Leser kennt die Argumentation. Ich er
wahne nur den opportunistischen· Beweisgrund des Vergleichs mit 
dem Ausland. Wenn der Freihandel iiberall im Ausland herrschen 
wiirde - sagt man, und dies ist eine stille Huldiging der vernunftge
maszen Grundsatze -, so konnte man sich anschlieszen, jetzt ware es 
unverniinftig; wenn das Arbeitsreeht in allen Landern dasselbe ware, 
wilrden unsere Waren, welche durch den Arbeiterschutz kostspie1iger 
gemacht werden, konkurrenzfahig sein, und konnte man an Freihandel 
denken, jetzt ware es lacherlich; unklug ware es auch, uns selbst die Ge-. 
legenheit vorteilhafte· Handelsvertrage zu schlieszen, zu entziehen. 
Dem Beobachter des internationalen Lebens faIlt es nicht schwer, die 
Streitfrage zu iiberblicken. Die Schimpfworte beweisen nur, dasz den 
Kampfern ein gemeinschaftlicher Ausgangspunkt fehIt. Den Zusam
menhang mit Verbrauchsabgaben, Akzisen, Monopolen u. s. w. er
wahne ich nur im Vorbeigehen. 

Fortschritt oder Riick~an~? Die Hindernisse, welche einer Evolu
tion im Wege stehn, sind grosz. Nicht unmoglich ist es auch, dasz DER 

KRIEG einen Riickgang mit sich bringt. Viele Staaten sind in Kriegs
zeiten auf die eigne Produktion angewiesen, und wenn diese, sei es 
auch kiinstlich und zeitweilig, durch den Schutz gehoben werden kann, 
so wird dieser Schutz eher verstarkt als abgeschwacht werden. Die 
Staatsfinanzen werden ganz gewisz Verstarkung erheischen. Mit Bezug 
auf zukiinftige Handelsvertrage, Zollvereine u. s. w. wage ich keine 
Prophezeiung. 

§ 17. B esteuerung eines wir klichen oder vermeintlichen, sich bei beson
deren Gelegenheiten zeigenden Wohlstandes. 

Einleitende Bemerkun~. Zwei Beispiele geniigen mir, um die in
ternationale Seite dieser Abgaben zu beleuchten. Das erste ist die Nach
laszsteuer; die vielen Unterarten konzentriere ich unter diesem Namen. 
Das zweite ist die Stempelsteuer; auch hier konzentriere ich meine 
Erorterungen auf die Wechselstempelsteuer, deren internationale Be
deutung klar ist. 

Nachlaszsteuer. Sehr oft zeigt diese ihre internationale Seite. 
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Vergleichende Studien sind gemacht worden; es besteht eine ziemlich 
reiche Fachliteratur. Eine Doppelbesteuerung findet oft statt. Nur 
imallgemeinen dad ich hier nach dem § 14 verweisen. Man konnte 
hier im Zusammenhang mit der sozial-philosophischen Konstruktion 
des Erbrechts, an eineBesteuerung nach der Lage der Giiter denken. 
Auch der Staatsangehorigkeit des Erblassers konnte man Einflusz ge
ben. "Mir scheint indessen das im § 14 entwickelte System relativ 
das beste; es eignet sich leichter fiir eine isolierte Anwendung. 
Das positive Recht kennt beide Formen der Steuererhebung; im 
Lande der Hauptniederlassung wird oft iiber den ganzen Naehlasz 
Steuer erhoben, wahrend nach der Lage der Giiter in andren Landern 
auch bezahlt werden musz. Dasz der Ort der Hauptniederlassung 
streitig sein kann, versteht sieh. Es sind sogar negative Zustandigkeits
kollisionen denkbaar; die Erben, welehe keine Uebermenschen sind, 
klagen dariiber nieht. Das Vernunftwidrige einer Doppelbesteuerung 
wird hier etwas weniger empfundenals bei der jahrlieh wiederkehren
den Einkommensteuer, und da die Steueramter mit den Erben und Ver
machtnisnehmern, welehe eine mehrfaehe Besteuerung erleiden miis
sen, gar kein Mitleid haben, wird eine Evolution nieht leicht- gesche
hen, wenigstens in rein internationalen Angelegenheiten. 

Wechselstempelsteuer. Eine proportionierte Besteuerung sollte 
grundsatzlieh fiir jeden internationalen Weehsel nur einmal stattfinden 
miissen, sei es im Lande, wo der Wechsel ausgegeben ist, sei es da, wo 
er bezahlt werden musz. Eine doppelte proportionierte Besteuerung 
wird leicht iibermaszig und beeintrachtigt die internationale Ver
kehrsgemeinschaft. Es gibt Gesetzgebungen, die das Interesse dieser 
Verkehrsgemeinschaft hoher gesehatzt haben als dasjenige des nationa
len Fiskus, sodasz nur die im Lande zahlbaren Wechsel mit der vol
len proportionierten Besteuerung beschwert werden, wahrend im 
Ausland zahlbare Wechsel nur einen festen Stempel tragen miissen. 
Andere Lander erheben in beiden" Fallen eine proportionierte Be
steuerung. 1m Haag, bei den Wechselkonferenzen, hat man sich wohl 
mit der" Sanktion der Steuer besehaftigt, aber nieht mit der Doppel
besteuemng. Dasz der Check noch enger als der Wechsel mit der Stem
pelsteuer zusammenhlingt, ist bekannt. 
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§ 18. Gebuhren und tihnliche Abgaben. 

Allgemeine Bemerkung. Sehr oft fordert ein Staat eine Abgabe 
als Vergiitung fiir eine Dienstleistung. Die Vergiitung kann, aus sozia
len Griinden, niedriger sein als der wirtschaftliche Wert des Dien.stes; 
sie kann diesem Wert entsprechen oder im Interesse des Fiskus hoher 
sein. Wenn Gebiihren nicht dem Dienst sondern dem Wert eines be
stimmten Gegenstandes proportioniert sind, ist hiiufig eine gewohnliche 
Steuer da. Dasz auch Zwang und Monopolisierung bestehen konnen, 
versteht sich. Dasjenige, was der Staat bei der sozialen Versicherung 
erhebt, konnte hier beriicksichtigt werden, es geschieht aber besser bei 
der staatlichen Wohlfahrtspflege (§ 21). 

Die internationale Seite gewisser Gebiihren und die sich 
darauf beziehenden vernunftgemaszen Grundsatze. Gebiihren, 
welche sich auf den inHindischen Verkehr beschrlinken, haben keine 
internationale Seite. Es kann aber sein, dasz der Dienst den internatio
nalen Verkehr betrifft, und mittels Zusammenwirkens mehrerer Staa
ten erwiesen wird, wie es im Postverkehr ofters der Fall ist; eine Dop
pelbesteuerung wiirde den Verkehr beeintrachtigen, es sollte eigentlich 
eine Teilung zwischen den Staaten stattfinden, nach dem Maszstab der 
Grosze der Dienstleistungen. Der Doppelbesteuerung kommt die unno
tige Wiederholung eines Dienstes gleich; das kann bei der Registratur 
oder bei der Schiffsmessung der Fall sein. Ein Staat kann auch seine 
Angehorigen den Fremden gegeniiber bevorzugen; auf dem Gebiet der 
Schiffahrtsabgaben und auf dem des Erfindersschutzes konnte das 
geschehen. Grundsatzlich bestehen auch hier juridische Grenzen. 

Das positive Recht und die Keime seiner Evolution. 1m positi
yen Recht herrscht der Gedanke der absoluten Staatssouveranitat. 
Oft aber handeln die Staaten, im eignen Interesse, nach Grundsat
zen, welch sich den vernunftsgemaszen nahern. Das egoistische In
teresse iibersehe ich nicht, es ist aber nur ein Faktor des Ent
wicklungsganges. Bei dem Postverkehr wird eine mehrfache Erhe
bung gemieden. Den Fremden werden iibrigens, auf beinahe jedem Ge
biet der amtlichen Dienstleistungen, ebenso gut Dienste geleistet als den 
Staatsangehorigen; beim staatsvertragsmaszigen Patentrecht ist von 
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differenzierten Gebiihren keine Rede. Bei der Schiffsmessung sind Ver
einbarungen zustande gekommen, welche eine unnotige Wiederholung 
des Dienstes vermeiden. Das sollte bei der Registratursteuer auch der 
Fall sein, aber die proportionierten Abgaben haben hier in iiberwie
gendem Masze die Natur einer gewohnlichen Steuer auf eine wirkliche 
oder vermeintliche Wohlfahrt, sodasz hier die Interessen des Fiskus 
gewohnlich iiberwiegen. 

Fiinfte Abteilung. 

WOHLFAHRTSPFLEGE. 

§ 19. E inzelperson, Staat und menschliches Geschlecht. 

Einzelperson und Gesellschaft. Die Einzelperson hat iiber sich 
selbst, nach den vemunftgemaszen Grundsatzen, eine Herrschaft -
eine eigentiimliche SouveranWit -, welche die Gesellschaft nur urn 
der Rechtsordnung willen einschranken darf. Die Einzelperson hat fiir 
ihre eigne WohHahrt zu sorgen und beniitzt dazu den Kreis, mit 
welchem sie durch Familienbande vereinigt ist und die Genossen
schaften, welche sie mit andren Einzelpersonen bilden kann. Die 
Gesellschaft ihrerseits hat aIle Befugnisse, welche die Rechtsordnung 
fordert. Die ganze soziale Frage liegt in diesem Gegensatz. Zwischen 
"Anarchie" und "Hyperarchie" musz der Weg gesucht werden. Mit 
Sicherheit ist er nicht abgesteckt, aus den vemunftgemaszen Grund
satzen folgt nur, dasz er besteht. Die waltende Weisheit des Staats 
musz ihn suchen. 

Staat und menschliches Geschlecht. Die Oberherrschaft kommt 
auch hier dem menschlichen Geschlecht zu. Dies gilt aber nur der Ober
herrschaft. Es ware hochst unvemiinftig, wenn das menschliche Ge
schlecht die volle Herrschaft beanspruchen wiirde. Den groszten Teil 
der Verwaltung iibertragt es den ortlichen Gemeinschaften, welche 
den corpus und den animus rei publicae aufweisen. Die Staaten sind 
- abgesehen von den Kontinenten - dazu angewiesen; sie stehen den 
Einzelpersonen naher, sie sind ihnen lieber und konnen die machtige 
Triebfeder: welche in dem Patriotismus liegt, in Wirkung stellen. Die 
WohHahrt des menschlichen Geschlechts und die des Staats fallen so 
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sehr zusammen, dasz dem Staat, bei der Forderung der Wohlfahrt in 
seinem Verkehrskreis, eine beinahe unbeschrankte Selbstandigkeit zu
kommt. Sein Interesse ist beinahe immer das Interesse der Menschheit; 
Insofem ist der Egoismus des Staats und der einer Union mehrerer 
Staaten ein psychischer Faktor der Wohlfahrtspflege. Zweimal habe 
ich das Wort "beinahe" gebraucht. Damit wird angedeutet, dasz auch 
hier die Herrschaft des Staats juridische Grenzen hat (§ 2). 

Wahl der besonderen zu behandelnden Materien. Das positive 
Recht geht von einer absoluten Herrschaft des Staats aus. Das Bestehen 
einer universellen Interessengemeinschaft leugnet es aber nieht. Inso
fern nun der Egoismus des Staats und das Interesse des menschlichen 
Geschlechts dasselbe verJangen, merkt man einen Gegensatz nicht. 
Es gibt aberGegensatze, und die in den nachstenParagraphen gewablten 
Materien bringen diese ans Licht. Dabei sind auch Spuren einer Evolu
tion zu finden. 

§ 20. Erziehung. 

Der Staat und die Erziehung der Jugend. Diese Erziehung 
verbindet die Nachkommenschaft mit den Voreltem, sie sammelt die 
Erfahrung friiherer Generationen, und macht das menschliche Ge
schlecht verhaltnismaszig unsterblich. DIE GESELLSCHAFT hat die 
Pflicht und das Recht, die Erziehung zu iiberwachen. Dieses Recht 
kommt in hOchster Instanz dem menschlichen Geschlecht zu; der 
Staat libt es, 'als ortlicher Vertreter desselben, aus, und da das Wohl 
der ortlichen politischen Gemeinschaft mit dem Wohl der Mensch
heit beinahe vollstandig zusammenfillt, hat der Staat hier grund
satzlich ein fast unbeschranktes Selbstbestimmungsrecht. Der Staat, 
wohl wissend, dasz es im Inland Kreise gibt, we1che den Zoglingen 
naher stehen als er, iibertragt ganz oder teilweise den Vertretern die
ser Kreise die Erziehung und behalt nur die Oberverwaltung. Die 
Grenze ist nicht immer leicht zu ziehen, aber das ist eine Angelegen
heit der waltenden Weisheit. Inzwischen hat, nach den Grundsatzen, 
die Staatssouveranitat ihre juridischen Grenzen. Es zeigt sich bisweilen, 
dasz die Erziehung das ganze menschliche Geschlecht angeht. 

Erziehung und Patriotismus. Ein Gegensatz zwischen ortlichen 
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und allgemein-menschlichen Interessen kann sich hier zeigen. Wie 
ich im § 4 gesagt habe, ist mit dem reinen Patriotismus der reine Kosmo
politismus sehr gut vereinbar. Die Erziehung solI der Jugend Liebe 
fiir die Mitbiirger beibringen, damit diese Jugend durch das Wohl 
der Mitbiirger ein angenehmes Gefiihl empfinde und der individuelle 
Egoismus iiberwunden werde. Dadurch wird erfahrungsgemasz an
erkannt, dasz das Gefiihl auf die Mehrzahl der Menschen starker wirkt 
als die intellektuelle Vorstellung, und dasz der Weg der Erziehung 
nicht nur durch das Gehirn sondern auch durch das Herz geht. Die 
juridische Grenze wird aber iiberschritten, wenn der zu fordernde 
Patriotismus nicht mehr das nach innen gewandte freundschaft
liche Gefiihl, sondern das nach auszen gewandte feindliche Gefiihl 
wird. Ich iibersehe dabei nicht, dasz in martialen Zeiten, dieser letz
tere Patriotismus .das Gefiihl ist, das manche Staaten brauchen. 
Darin liegt ein Hindernis der Evolution. 

Die Sprache. Die Muttersprache findet leicht den ·Weg zum Her
zen. Sie ist ein Teil des vorelterlichen Schatzes. Der Ruhm der natio
nalen SchriftsteUer ist Grund eines gerechtfertigten Stolzes und ein 
Ansporn zur Anstrengung. Dasz die Sprachgemeinschaft andere 
Grenzen als die politische haben kann, ist bekannt. Ueberschreitet 
sie diese, dann entsteht ein iiberstaatliches Band, welches, unter 
anderem, fiir die allmahliche Vereinheitlichung des Rechts wichtig 
ist. Gibt es in einem Staat mehrere Sprachen, mit raumlichen oder 
personlichen Grenzen, so schlieszt das erfahIimgsgemasz die hohere 
Einheitlichkeit der politischen Gesinnung der Bevolkerung nicht aus, 
wenn nur der Staat die juridischen Schranken seiner Souveranitat 
den Einzelpersonen gegeniiber nicht iiberschreitet. Wird die Erzie
hung so eingerichtet, dasz sie zwangsweise eine oder mehrere Sprachen 
verdriingt, so entsteht nicht nur eine inlandische Gefahr, sondern auch 
eine internationale, namlich .eine feindliche Gesinnung da, wo die zu 
verdrangende Sprache Verwandtschaft findet. N och andere sich auf 
die Sprache beziehenden Fragen haben eine internationale Seite. 
Dasz das Erlernen fremder Sprachen einen Teil der besseren Erziehung 
ausmachen solI, ist nicht zweifelhaft. Auszerdem ist, ganz allgemein, 
das Wiinschenswerte einer wenigstens subsidiaren Weltsprache an-
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erkannt. Die Erhebung einer der verbreitetsten nationalen Spra
chen zur Weltsprache ist schwierig; das Einfiihren einer kiinstlichen. 
schlichten neuen Weltsprache ist es auch. Hindernisse gibt es hier genug. 

Die Gescbichte. Die martiale Geschichte ist alt und nicht lieb
lich, aber neu scheint sie doch zu bleiben. Die nationale Geschichte 
der meisten Staaten ist eine martiale. Dazu kommt, dasz die martiale 
Geschichte mit Legenden durchwoben ist, welche zehnmal schaner, 
und auch zehnmal einfluszreicher sind als die Wahrheit. Ich erlaube 
mir dabei zu verweisen nach der Rubrik "Erziehung und Patriotis
mus". So lange die Erziehung einen martialen Zweck haben wird, 
wird der Erzieher, welcher selbst oft unter dem Einflusz der Legen
den erzogen ist, die martiale Geschichte nicht verschmahen. Als 
pflichtgetreuer Beobachter registriere ich die Lebenserscheinung. 

Die Religion. Auch hier tue ich dasselbe. Die Religion und die 
Religionen stehen mit der Erziehung der Jugend in enger Beziehung; 
das ist eine weltbewegende Frage, deren Gewicht ich nicht unter
schatze, sie ist aber sehr iiberwiegend eine Frage der nationalen wal
tenden Weisheit. Die Religionsfreiheit der Einzelpersonen kann eine 
intemationale Angelegenheit werden; politische Staatsvertrage haben 
diese Freiheit gewissen politischen Gemeinschaften auferlegt. Die 
Religionen, als iiberstaatliche Verbindungen, haben auch ihre inter
nationale Seite. In dem Anhang des Systems hoffe ich diese Seite 
zu beleuchten. 

Die Erziehung der im Staat ansassigen Fremden. Auch das 
ist eine intemationale Seite der Erziehungsfrage. Grundsatzlich hat 
der Staat diesen Fremden gegeniiber, auch wenn es Heimatlose sind, 
Pflichten, und iibt er die korrelative Rechte eines Herrschers aus. 
Er darf Erziehungspflicht auferlegeil, die Erziehung iiberwachen 
und notigenfalls eingreifen. Eine Ausschlieszung auf Grund wirk
licher oder vermeintlicher Rassenunterschiede ist mit den vemunft
gemaszen Grundsatzen nicht im Einklang; sie findet aber bisweilen, 
voriibergehend nach meiner Meinung, im positiven Recht statt. 

§ 21. Arbeit. 

Der Arbeiterschutz. Der Leser kennt die Bedeutung dieser An-
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gelegenheit. Der Arbeiterschutz bildet die Hauptfrage der sozia1en 
Philosophie. Diese Frage steht in Beziehung zu manchen anderen 
Fragen, deren Namen eben soviele Abteilungen einer wirtschaftlich
juridischen Bibliothek reprasentieren, z. B.: Bevolkerung, Erzie
hung, Auswanderung, Wohnung, offentliches Gesundheitswesen, elter
liche Pflichten und Rechte, Steuerwesen, soziale Versicherung, Ge
nossenschaftswesen. Die Frage des Arbeiterschutzes selbst kann man 
zerlegen in manche Unterabteilungen, deren Namen ebenfalls eine 
reiche Literatur vergegenwartigen, z. B.: Fachunterricht, Lehrlings
wesen, individuelle und kollektive Arbeitsvertrage, Einschrankung 
der gewerblichen Arbeit von Frauen und jugendlichen Personen, 
Verhaltungsmasznahmen bei gefahrlichen Gewerben, Arbeitszeit lind 
Arbeitslohn u. s. w. Die Frage des Arbeiterschutzes ist heute noch 
hauptsachlich eine nationale Frage, dennoch hat die Herrschaft des 
Staates, auch dem menschlichen Geschlechte gegeniiber, ihre juri
dischen Grenzen. Das positive Recht erkennt nur Interessengemein
schaften der Staaten an. Diesesind eine ungeniigende Grundlage, 
sie fordern jedoch eine Evolution. Einige besondere Materien, welche 
einen Gegensatz der allgemein-menschlichen und der ortlichen In
teressen aufweisen konnen, werden im folgenden besprochen. 

Protektionistisches Arbeitsrecht. Der Staat hat gewisz die 
Pflicht und das Recht, die Wohlfahrt der in seinem Gebiet ansiissigen 
Arbeiter mit allen Mitteln welche innerhalb der juridischen Schran
ken seiner Souveranitat liegen, zu fordern. Das positive Recht iiber
schreitet bisweilen diese Schranken. So darf der Staat, nach den 
vernunftgernaszen Grundsatzen, den frernden Einwanderern Bedin
~ngen stellen, aber iiberrnaszige Bedingungen, nur urn den Wett
bewerb fremder Arbeitskrafte zu verbindern, bringen den angedeu
teten Gegensatz hervor. Es konnen auch bisweilen, im positiven 
Recht, Einwanderer, welche einer bestirnrnten Rasse oder Konfession 
mgehoren, von dem Arbeitsrnarkt grundsatzlich ausgeschlossen werden. 
Da indessen die obengenannten Masznahmen bei den "Geschiitzten" 
~ine gewisse Popularitat genieszen, werden sie nicht leicht iiberall 
verschwinden. 

Internationale Vereinbarunl1en. Eine Evolution ist bier im Gang. 
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Der Staat der in seiner Isoliertheit die schiitzenden Masznahmen, 
welche seiner Pilicht entsprechen, trifft, macht die inlandische Pro
duktion sehr oft kostspieliger und verschlechtert dadurch die Bedin
gungen des Wettbewerbes mit dem Ausland. Pilicht und Interesse 
wirken hier zusammen undtreiben die Staaten in die Richtung einer 
Verstandigung iiber gleichlautende Masznahmen. Aehnlich sind die 
bekannten Vertrage iiber die gewerbliche Nachtarbeit von Frauen, 
und die Verwendung von weiszem (gelbem) Phosphor in einem bestimm
ten Gewerbezweig (Bern, 1906.). Die Literatur iiber diese, und auch 
iiber ahnliche Masznahmen, welche vorbereitet sind, ist· reich. Be
sondere Vereinbarungen betreffen hauptsachlich die Gleichstellung 
del' Angehorigen der verschiedenen Staaten, auch auf dem Gebiete 
der sozialen Versicheritng. 

InternQ,tionale· Arbeiter- undUnternehmervereine.Tat
sachlich hat sich ein iiberstaatliches Vereinswesen gebildet. Es iibt 
Einflusz auf die Staaten aus und fordert die internationalen Verein
barungen und die Vereinheitlichung der nationalen Gesetze: DER 

KRIEG hat gezeigt, dasz der martiale Patriotismus sehr leicht den 
Geist der iiberstaatlichen Gemeinschaft verdrangt, aberdas kann 
anders werden. Auch auf dem Gebiet der tatsachHchen Ursachen 
der Kriege sind die genannten Verbindungen nicht ohne Bedeutung, 
was noch spater hervorzuheben ist. 

Soziale Umbildungs- und Umsturzparteien. Dasjenige, was 
unter der vorigen Rubrik gesagt ist, findet auch hier Anwendung. 
Umsturzparteien insbesondere koIinen iiberdies fiir die Gesamtheit 
der Staaten eine Gefahr bilden und gemeinschaftliche Abwehrmittel 
ins Leben rufen. Wie gewohnlich registriere ich nur die Erscheinung. 

§ 22. H auptzweige der menschlichen T ii#gkeit. 

Grundsatze. Diese Zweige sind individualistisch ihrem Wesen 
nacho Dennoch sind sie, auch was ihre internationale Seite anbetrifft, 
Gegenstand der Staatsfiirsorge. Auszerdem zeigt es sich oft, dasz 
man hier mit Gemeingiitern des menschlichen Geschlechts zu tun hat, 
sodasz ein pflichtmasziges Zusammenwirken der Staaten notig wird. 
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Sehr oft findet sie statt. Ueberstaatliche Vereine, von Einzelpersonen 
gebildet, wirken hier ebenfalls. Diese Vereine iiben sowohl auf das 
Einschreiten eines isolierten Staates, da wo es intemationale Ange
legenheiten betrifft, als auf die gemeinschaftlichen Masznahmen meh
rerer Staaten einEm starken Einflusz aus. 

Landwirtschaft. Den Ackerbau betone ich hier besonders. 1m Vor
beigehen bemerke ich, dasz die N atur dabei ihre eignen landwirtschaft
lichen Grenzen gezogen hat. Nicht jeder Tei! der Erde, nicht jeder Konti
nent selbst, eignet sich fiir jedes Erzeugnis des Ackerbaues; ein 
Tauschverkehr ist unvermeidlich. Ein Gegensatz zwischen der ort
lichen und der allgemein-menschlichen Wohlfahrt liiszt sich iibrigens 
bei dem Ackerbau nicht leicht denken, aber auch nicht ganz ableug
nen. Der agrarische Protektionismus besteht. Bei der Einfuhr der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse kann eine Uebertreibung der, in sich 
selbst vemunftgemaszen, Ueberwachung der Grenzen einem Einfuhr
verbot nahekommen. DER KRIEG wird mutmaszlich zu Masznahmen 
fiihren, welche so viel als moglich die Unabhangigkeit der Staaten, was 
die Erzeugung der Nahrstoffe betrifft, herbeifiihren konnen. Auszer
dem bietet der Ackerbau noch manche intemationale Seiten. Der 
wirtschaftliche Kainpf gegen die Zauberfeen der Chemie, Margarine 
und Saccharine zumBeispiel, kann, insbesondere mit Riicksicht auf 
die Einfuhr aus dem Ausland, ein Hexenprozesz sein. Der Zucker 
hat zu intemationalen Vereinbarungen, welche das Gebiet des Pro
tektionismus beriihren, Veranlassung gegeben; fraglich ist, ob diese 
dauerhaft sein werden. Den Kampf gegen schadliche Schmarotzertiere 
und Pflanzen und den Schutz der fUr die Landwirtschaft niitzlichen 
Vogel erwahne ich hier nur im Vorbeigehen; die intemationalen 
Vereinbarungen gehoren mehr dem Gebiet der sozialen Abwehr an. 
Das intemationale Ackerbau-Institut· (Rom, 1905), zu dessen Stiftung 
Itallen den ersten Schritt getan hat, ist vielversprechend; als den 
Keim einer iiberstaatlichen Oberverwaltung kann man es kaum be
trachten. Die Bemiihungen der Staaten um den Acke,rbau haben 
in der letzten Zeit bedeutend zugenommen. In den kriegfiihrenden 
oder in Mitleidenschaft gezogenen Staaten nahern sie sich einer Natio
nalisierung des Ackerbodens. Dauert diese Oberherrschaft fort, 

JITTA. 4 
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so kann das Monopol, welches die Natur gewissen Teilen der Erde 
gewihrt hat, zu Verwicklungen, beziehungsweise zu Vereinbarungen, 
in einer ziemlich entfemten Zukunft Veranlassung. geben. 

Gewerbefieisz. Der Protektionismus wird hier nur erwiihnt. Das 
Zusammenwirken der Staaten zeigt sich bei den Vertragen und 
Unionen betreffend Erfindungspatente, Marken, unlauteren Wett
bewerb u. s. w. Fiir Einzelheiten musz ich ·auf die Literatur ver
~eisen. DER KRIEG hat hier storend gewirkt. 

Handel. Dasjenige, was unter den vorigen R~briken gesagt ist, 
findet hier Anwendung. Dasz politische Ereignisse dem Handel 
seinen kosmopolitischen Charakter auf die Dauer abnehmen werden, 
glaube ich nieht. Das Handelsreeht war immer, aueh in internationa
lem Sinn, der fortschrittliche Teil des biirgerliehen Reehts. Auf diese 
Eigenschaft komme ieh spater (§§ 63-65) zuriiek. Miinzunionen 
erwahne ieh im Vorbeigehen. Eine vollige intemationale Einheitlich
keit der Masze und Gewiehte ist noch nieht erreieht. 

Wissenschaft. Es gibt eine nationale Wissenschaft. Der Ruhm 
der nationalen Entdecker und Denker ist ein Teil des vaterlandischen 
Schatzes,' dessen Mitbesitz ein Gefiihl freudigen Stolzes erweckt. 
Dennoch ist die Wissensehaft auch Gemeingut des menschliehen 
Geschleehts; ein PASTEUR, ein LIST~R, ein HELMHOLTZ, ein HUGO DE 

VRIES gehoren nieht aussehlieszlich einer Nation an. Dem Staat gegen
iiber ist die Wissenschaft individualistisch und frei, aber ihre Forde
rung ist Staatssaehe. Bei der Einrichtung der hoheren Lehranstalten 
und der dabei abzunehmenden Priifungen hat der Staat, der Menschheit 
gegeniiber, ein nahezu unbesehranktes Selbstbestimmungsreeht. Der 
Standpunkt, dasz auslandische Priifungen und Diplome ganz wertlos 
sein sollten, ist jedoch veraltet. Die Universitaten stehen fremden 
Studenten offen, sie berufen nieht selten Auslander zu den Profes
suren; ein zeitweiliger Austauseh zweier beriihmten Manner findet 
statt. Leicht verbindet sich ein reiner Patriotismus mit weltbiir
gerlichen Freundschaftsbanden, wenigstens in Friedenszeiten. In
ternationale Vereine zahlen Gelehrte aller Nationen zu ihren Mit
gliedern. DER KRIEG hat Vieles gestort; vielleicht lautert er auch 
etwas. Gab es nicht zu viel internationale Vereine? Diejenigen, welche 
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DEN KRIEG iiberleben werden, werden die schlechtesten nicht sein. 
Kunst. Mutatis mutandis findet die vorige Rubrik entsprechende 

Anwendung. Nicht alle Kunstzweige sind in gleichem Masze inter
nationale Giiter, aber selbst die Romanliteratur, die Theaterstiicke 
und die Gedichte iiberschreiten die Grenzen, wenn sie es wert sind. 
Da das Kunstwerk personlicher ist als die Erfindung, ist dabei 
der intemationale Schutz, in Staatsvertragen niedergelegt und in Staa
tenunionen geregelt, starker entwickelt als der Erfinderschutz. 
Die Vertrage zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst 
erwahne ich, unter Verweisung nach der Literatur. DER KRIEG wird 
das freudige Gefiihl, welches die auslandische Kunst erregt, bisweilen 
durch bittere Erinnerungen storen; ist die Kunst gottlich und ewig. 
wie ich glaube, so iiberlebt sie die martialen Leidenschaften, welche 
menschlich und voriibergehend sind. 

§ 23. Verkehrsmittel. 

Allgemeine Bemerkungen. Dieser Paragraph kann nicht iiber
schlagen werden, er kann dennoch nahezu ausschlieszlich aus Ru
briken und Hinweisen auf friihere Paragraphen bestehen. Auf 
dem Gebiet der Verkehrsmittel. ist es einleuchtend, dasz die Erde, 
die Gewasser und der Luftraum gemeinniitzige Giiter des mensch
lichen Geschlechts sind (§§ 11-13.). Eigentiimlich ist auch, dasz, 
wahrend der Protektionismus den intemationalen Verkehr hemint, 
die Verkehrsmittelpolitik in die umgekehrte Richtung steuert. DER 

KRIEG hat auch hier Vieles gestort, nach dem Frieden wird man aber 
die intemationale Regelung der Verkehrsmittel noch mehr als 
vorher zu schatzen wissen. 

Internationale Regelungen. Die Post, der Telegraph nnd ahn
liche Verkehrsmittel miissen an erster Stelle erwahnt werden. 
Der Weltpostverein ist bekannt. Der Verkehr auf dem offnen Meere 
und den internationalen Gewdssern ist schon besprochen (§ 12). Die 
Masznahmen, welche den Zusammenstosz der Seeschiffe, die Rettung 
in Seenot u. s. w. betreffen, sind genannt. Ein intemationaler Vertrag 
iiber den Schutz des menschlichen Lebens auf dem offnen Meer ist 
entworfen. Dasz die schwimmenden Eisberge im Atlantischen Ozean, 



52 DAS SYSTEM. 

auf we1che sich. unter andrem dieser Vertrag bezieht, nicht "der 
schrecldichste der Schrecken" sind, weisz der Leser wohl, aber es ist zu 
hoHen, dasz dieses Schrecklichste eher a1s die letzten Eisberge ver
schwinden wird. Dasz das biirgerliche See/rachtrecht ebenfalls. eine 
Tendenz zur intemationalen Vereinheitlichung zeigt, ist auch bekannt. 
Da wo die Staaten sich zuriickhalten, greift der Handel selbst ein, 
wie es bei den in der International Law Association ausgearbeiteten 
YOI'k-Antwerp-Li'lJerpool rules iiber die grosze Havarie der Fall war. 
Mit Hinsicht auf die Landstraszen geniigt es den Berner Vertrag 
liber den internationalen Eisenbahn-Fracht'lJerkehr, welcher teilweise 
Verwaltungsrecht enthaIt, und den Pariser Vertrag iiber den Kraft
wagen'lJerkehr zu nennen. Die international-einheitliche Eisenbahn
technik ist Gegenstand wichtiger Vereinbarungen. Bei dem Kraftwagen
verkehr wird man auf die Dauer eine einheitlicbe Vorschrift iiber 
das Ausweichen nicht entbehren konnen. Dasselbe trifft bei dem 
schon erwabnten burgerlichen Luft'lJerkehr zu (§ 14.). 

Sechste Abteilung. 

SOCIALE ABWEHR. 

§ 24. Abwehrpolizei. 

Einleitende Bemerkung. Von der Woblfahrtsfiirsorge unterschei
det sich die Abwehrpolizei durch das Vorherrschen des negativen 
Charakters. Sie ist eine FOlge der vernunftgemaszen Macht des mensch
lichen Geschlechts iiber seine Mitglieder und hat, in hochster Instanz, 
die Erhaltung der Gattung zum Zweck. Der Staat iibt diese Polizei 
a1s ortlicher Vertreter des menschlichen Gescblechts aus. Zwischen 
der Menschheit und dem Staat gibt es, abgesehen von den Kontinen
ten, welche nicht organisiert sind, eine Zwischenstufe, die Union 
mehrerer Staaten. Wir finden also, auch im positiven Recht, eine 
Staatspolizei, eine Unionpolizei und eine Weltpolizei. Dasz das Wort 
"Polizei" nicht zu eng aufzufassen ist, ist selbstverstandlich. 

Staatspolizei. Auch hier faIlt grosztenteils, das Gemeinwohl 
des Staates mit dem Gemeinwohl der Menschheit zusammen, und 



OEFFENTLICHIU!CHTLICHE VERHALTNISSE. 53 

so gebiihrt dem Staat bei der Abwehrpolizei ein beinahe unbeschrlink
tes Selbstbestimmungsrecht. Das \Tollig organisierte menschliche Ge
schlecht wiirde iibrigens dem Staat, welcher den Einzelpersonen viel 
naher steht als die Menschheit und mit den ortlichen Eigentiimlich
keiten viel besser bekannt ist, grundsatzlich den bedeutendsten Teil 
der Abwehrpolizei iibertragen. Es gibt aber Angelegenheiten, welche 
eine iiberstaatliche Polizei erheischen. Ein Gegensatz zwischen staat
lichen und allgemein-menschlichen Interessen ist auch moglich. 

Unionpolizei. Ihre Grundlage. ist die gemeinschaftliche Gefahr. 
Solche Gefahren haben, was .den politischen Gemeinschaften oft fehIt, 
ihre natiirlichen Grenzen. Gewisse ansteckende oder seuchenartige 
Krankheiten IIherrschen" auf einem Kontinent oder auf einem Teil 
desselben, und die politischen Gemeinschaften haben auf die Grenzen 
dieses Gebiets achtzugeben. Nachbarstaaten haben oft gemeinschaft
liche Grenzangelegenheiten zu ordnen. Uferstaaten eines Seees miissen 
bisweilen gemeinschaftliche oder wenigstens gleichartige Masznah
men treffen. Wenn ein Teil des offnen Meeres das gemeinschaftliche 
Fischfangge~iet mehrerer Staaten ist, wie bei der Nordsee der Fall ist, 
so konnen gemeinschaftliche Regelungen dieser Staaten notig werden. 
Der im Haag im Jahre 1882 betreffend die Fischerei in der Nordsee 
geschIossene Vertrag ist ein Beispiel. Die Rechtslage der Fische
reikreuzer ist dabei eine sehr eigentiimliche. 

Weltpolizei. Es gibt Uebelstande, welche eine der ganzen Mensch
heit drohende Gefahr darstellen, und das Tatigkeitsgebiet der Ab
wehrpolizei ist dann, nach den vernunftgemaszen Grundsatzen, ein 
territorial unbegrenztes. Das positive Recht weist Keime einer Welt
polizei auf. Die Pest, zum Beispiel, im Gegensatz zu dem gelben Fieber, 
kann iiber die ganze Erde herrschen. Merkwiirdig ist dabei die Evo
lution von den alten egoistischen Quarantanen bis zu den modernen 
internationalen Sanitatskonventionen. In den folgenden Paragraphen 
sind einige weltbewegende Fragen erortert, welche auf dem Gebiet der 
Abwehrpolizei liegen. 

§ 25. Bevolkerung. 

Das Menschenpaar und die Gesellschaft. An erster Stelle will 
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ich das Ehepaat' vom Standpunkt der Gesellschaft betrachten. Spater 
sind die Eigentiimlichkeiten des Eherechts im intemationalen Privat
recht zu -besprechen, hier ist das Eherecht nur zur BevoIkerungs
£rage in Beziehung gebracht. Die Verbindung eines Menschenpaares 
zu einer communio omnium l'e1'um divinal'um et humanal'um, wie die 
Alten sagten, ist individualistisch im h6chsten Sinn des Wortes, doch 
wird sie seit Urzeiten als etwas Uebermenschliches betrachtet. Die Reli
gionen haben die Ehe unter den Schutz des Allerhochsten gestellt. 
Die biirgerlichen Gesetze haben gezeigt, dasz die Ehe dem Stamm und 
der Nation nicht gleichgiiltig sein kann. Ieh gebe den Grund an, auf 
die Gefahr Anstosziges sagen zu miissen. Man hat gedacht an den 
Einflusz der Paarung auf die Menge und die Beschaffenheit der Naeh
kommenschaft. Gewisz sind weder die Religionen noch die biirgerlichen 
Gesetzgebungen so weit gegangen, dasz sie das individualistische Wahl
recht aufgehoben haben und dem amtlich gemusterten Paare das Erzeu
gen einer bestimmten Menge gesunder N achkommen befohlen haben. 
Aber mittelbar und auf quasi-hypnotischem Wege haben sie das Ihrige 
getan. Das Hauptmittel war der soziale Unterschied, welchen sie zwi
schen Ehe und auszerehelicher Zeugung machten; die Ehe war dem 
Allerhochsten geweiht und den anstandigen Stammesgenossen hei':' 
lig, die auszereheliche Zeugung siindhaft und veraehtlich. Die auf diese 
Weise geheiligte Ehe konnte an Praventiv-Bedingungen gekniipft wer
den, z. B. an die Genehmigung des Familienhauptes, als Gewahrleis
tung der Sehicklichkeit der Wahl. 

Die Menge der BevOlkerung. Es gibt viele Umstande, welche die 
Entwicklung der Bevolkerung ungiinstig beeinflussen. Allgemeine Um
stande sind z. B. Geschlechtskrankheiten, Nervenleiden, Alkohol. Re
lativ wirkende sind z. B. die iibermaszige Auswanderung und der Krieg. 
Unter den Umstanden, welche heute die Bevolkerungszahl beeinflussen, 
nimmt die wohlbekannte, aus individualistisehem Entsehlusz hervor
gehende Besehrankung der N achkommensehaft einen bedeutenden Platz 
ein. Der Stoff i5t sowohl von wirtschaftlieher als von arztlicher Seite 
bearbeitet. Bekannt sind die zwei entgegengesetzten Richtungen, die, 
welche die Beschrankung bekampfen und die, welche sie fordern will. 
Ich sage mit der Freiheit eines gewissenhaften Beobaehters des Lebens, 
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dasz ich den relativ vernunftgemaszen Zweck beider Riehtungen 
begreife. Der Staat kann sich einer der Parteien ansehIieszen, oder sich 
vorderhand einer Stellungnahme enthaIten. Friih oder spat wird aber 
zu erwagen sein, dasz die Besehrankung der N aehkommensehaft auf 
den Erstgeborenen oder die zwei Erstgeborenen die Besehaffenheit 
der Naehkommensehaft beeintraehtigt, weiI sie nieht die Besten son
dem nur die Ersten am Leben halt. 

Ihre Beschaffenheit. Auch bier gibt es viele Umstande, welehe 
eine Abnahme der Besehaffenheit herbeiftihren. Der Krieg gehort dazu, 
insofem er viele jugendliche mannliche Krafte vemiehtet. Man konnte 
sogar sagen, dasz die Heilkunde insoweit ungtinstig wirkt, als sie Per
sonen an der Zeugung teilnehmen Iaszt, welche sonst abfallen wiirden· 
Zu junge Menschen sollten an der Zeugung nieht teilnehmen· 
Es scheint aueh, dasz die Geschlechtsverbindung zwischen nahen Ver 
wandten insoweit schlecht wirkt, aIs sie die schlechten Eigenschaften' 
welche den Erzeugem gemein sind, bei der N aehkomPlenschaft tiefer 
einpragt. Ich habe seinerzeit in der sehr reichen Bibliothek eines mei
ner Kollegen der medizinischer Fakultat eine Menge Abhandlungen 
tiber Verwandtenehen gelesen und versucht Klarheit zu bringen in die 
Frage des Ursprunges der uraIten Prohibitivbestimmungen; ieh 
fand aber einen so groszj:!n Streit der Meinungen, dasz das wenige, was 
ich zu wissen glaubte, mir beinahe ganz entfiel. Der Umstand aber, 
welcher, insbesondere in seiner Beziehung zu der freiwilligen Be
schrankung der Zahl und zu der wissenschaftlich beleuchteten Frage 
der Vererbung, von gesellschaftlicher Seite Erwagung verdient, ist die 
Teilnahme physiseh oder moralisch untauglicher Personen an der Zeu
gung. Die Masznahmen, welche die Gesellschaft zur Hebung der Wohl
fahrt, insbesondere unter der Mittelklasse und den Arbeitem, trifft, sind 
beinahe wertlos, wenn die Zahl und die Beschaffenheit der Bevolke
rung nieht die Aufmerksamkeit erregen. Dasz ein Eingreifen notig ist 
und dasz die Saehe eine intemationale Seite hat, wird sich in der letzten 
Rubrik dieses Paragraphen zeigen. 

Die Bekampfung der Entartung desmenschlichen Geschlechts 
Eine Abhandlung tiber diese Frage entspricht dem Zweck dieses Sys
tems nieht. Ich will aber kurz betonen, dasz die Interessen des Staats 
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und die der Menschheit bier beiriahe ganz iibereinstimmen, dasz aber 
ein gewisser Gegensatz moglich ist, und dasz in der Zukunft interna
tional-einheitliche Masznahmen notig sein konnen. Der Staat kann 
sehr viele Masznahmen treffen, welche auch der MenSchheit niitzen. 
Er kann die Verbreitung gewisser Krankheiten, der Syphilis und Tu
berkulosis z. B., so viel als moglich verhindem und den Genusz des Al
kohols, des Opiums u. s. w. einschranken oder selbst verbieten. Er kann 
mittels der Erziehung schlechte Einfliisse neutralisieren. Das biirgerliche 
Eherechi: kann er verbessem; gewisse Prohibitivbestimmungen, mit 
Hinsicht auf gewisse Krankheiten, einsetzen. Ohne unmittelbar in die 
Zeugungsbedingungen einzugreifen, konnte er sogar, nach dem Mus
ter . des uralten Instituts des Adels, ein soziales Patriziat einfiihren und 
den Familien, welche sich einer durchgehenden Zuchtwahl unterwer
fen, gewisse Auszeichnungen verleihen. Ich rate es nicht an, nur die 
Moglichkeit spreche ich aus. Ein unmittelbares Eingreifen ist nicht 
ausgeschlossen. Nicht nur die Ehe, sondern auch die Zeugung konnte 
minderwertigen Personen streng verboten werden; ausgeschlossen ist 
es sogar nicht, dasz ihnen die Flihigkeit zur Zeugung genommen wird. 
Zu betonen ist auch, dasz bei dem staatlichen Eingreifen der obenge
nannte Gegensatz entstehen kann. Seit dem Anfang der bistorischen 
Zeiten kampfen die Nationen, sei es auch im Unterbewusztsein, gegen 
ihre Entartung; die Reinheit des nationalen Blutes wird dabei als ein 
Ideal betrachtet. Nationen und Staaten entstehen und verschwinden, 
das menschliche Geschlecht, ohne unsterblich zu sein, dauert. Man 
kann sich denken, dasz ein Staat, isoliert auftretend, aus Selbsterhal
tungstrieb scharfe Masznahmen trifft, welche die nationale Gruppe 
schiitzen miissen, und dasz er dabei auf die Wohlfahrt der Mensch
heit nicht achtet. Die Sorge fiir die Reinheit des urnationalen Bluts 
konnte sodann eine Leidenschaft werden und zu einer nationalen 
Endogamie Veranlassung geben. In den Kolonien konnte man mit dem
selben Zweck, wenn eine Ausrottung der inlandischen Bevolkerung 
nicht durchzufiihren ware, eine Verschmelzung dieser Bevolkerung mit 
den Ansiedlern verhiiten wollen. Dasz AufsHinde und Kriege aus einer 
solchen Politik entstehen konnen, versteht sich. N ach den vernunftge
maszen Grundsatzen iiberschreitet der Staat, welcher solche egoisti-
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sche Prohibitivbestimmungen einfiihrt, die juridischen Grenzen seiner 
Souveriinitat. Am Ende ist aber doch die Frage der Entartung der 
menschlichen Gattung nicht zu umgehen. Wenn einmal die Staaten 
in die Bedii1gungen der Erzeugung unmittelbar eingreifen, so werden 
sie einsehen miissen, dasz eine grundsatzliche Verschiedenheit der 
Mittel die wsung erschweren, ja unmoglich machen wiirde. Die Ueber
zeugung wird sodann durchdringen, dasz nur eine internationale Kon
kordanz der Gesetzgebungen bewirken kann, dasz der individuellen 
Freiheit nicht ein Haar breit mehr entzogen werde, als die vemunft
gemasze Ordnung des menschlichen Geschlechts fordert. 

§ 26. Aus- und Einwanderung. 

Der Grundsatz der freien Bewe~un~. Die freie Bewegung auf der 
Mutter Erde, Gemeingut des menschlichen Geschlechts, kommt den 
Einzelnpersonen nach den vemunftgemaszen Grundsatzen zu. 
Diese Freiheit ist keineswegs absolut, sie ist allen Beschrankungen, 
welclie die Ordnung des inlandischen und des intemationalen sozialen 
Lebens fordert, aber nur diesen, unterworfen. Die Macht der sozialen 
Verwaltung hat auch hier juridische Grenzen. Bisweilen werden auch 
im Inland diese Grenzen iiberschritten, z. B. Farbigen oder Anders
glliubigen gegeniiber; nur mittelbar wird das intemationale Leben da
durch beeinflusst. Bei intemationalen VerhaItnissen ist oft der natio
nale Egoismus viel starker als das Bewusztsein einer Pflicht dem 
menschlichen Geschlecht gegeniiber. Internationale Vereinbarungen 
beriihren nur ein ziemlich geringfiigiges Gebiet. 
Auswanderun~, als Recht auszuziehen. Der Staat hat, auch 

wenn er kein Inselstaat isf, die tatsachliche Macht, die Auswanderung 
zu verhindem. Es gab friiher, mit Hinsicht auf die eigne Untertanen, 
Vorschriften welche den Stempel des staatlichen oder fiirstlichen Egois
mus trugen. Die auswandemden Angehorigen, meinte man, entziehen 
dem Staat oder dem Landesfiirsten Steuer- und Heerespflichtige, dem 
nationalen Gewerbefleisz Arbeitskrafte; sie unterschlagen gewisser
maszen die Spesen ihrer Erziehung. Dieser Egoismus ist vorbei, bis
weilen wird jetzt die Sache vom Standpunkt eines ganz andren Egois-
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mus betrachtet. Die Auswanderung, meint man jetzt, ist fUr das Vater
land nicht unvorteilhaft. Die auswandemden· Staatsangehijrigen be
halten den Patriotismus in ihrem Herzen, sie griinden Kolonien eigner 
Art, vennehren den wirtschaftlichen und mitteIbar den politischen Ein
flusz ihres Vaterlandes. Der Staat wiirde aber die vemunftgemaszen 
Grenzen seiner Souveranitat iiberschreiten, wenn er es versuchte, die 
bestimmt minderwertigen Staatsangehijrigen zur Auswanderung zu 
zwingen. Das verbietet ihm auch eine intemational-gemeinrechtliche 
Regel. Praktisch ware es, des Widerstandes andrer Staaten we
gen, nicht durchfiihrbar. Darum ist auch die Strafe der Landesverwei
sung im Verschwinden begriffen. 

Der Schutz der Auswanderer, als wirj:schaftlich schwacherer 
Personen. Dieser Schutz hat eine grosze Bedeutung erlangt. Er findet 
statt, wie man ijfters sagt, aus Humanitat; man kann ihn auch als das 
Bewusztsein einer Pflicht dem genus humanum gegeniiber betrachten. 
Die nationalen Gesetzgebungen, welche sich auf diese intemationale 
Angelegenheit beziehen, haben miteinander viele Aehnlichkeiten. An 
eine intemationale Verstandigung hat man gedacht (Annuaire de 
l'Institut de droit international, XVI, 53). 

Einwanderung. Dasz der Staat nicht verpflichtet ist, deutlich min
derwertige fremde Einwanderer zuzulassen, steht international-gemein
rechtlich fest. Solche Personen sind Gewohnheitsverbrec;her, Leute 
mit kijrperlichen oder seelischen Krankheiten, Strolche, zur Last der 
Armenkassen stehende Personen und dergleichen. Ein vemunftgemas
ser Grund der Weigerung musz da sein. Dasz die Zuriickweisung eine 
Form des Protektionismus werden kann, ist schon betont (§ 21). Das 
System der Passe, welches, der Entwicklung des internationaltm Ver
kehrs zufolge, im Verschwinden begriffert war, hat durch DEN KRIEG 

wieder eine grosze Bedeutung erlangt; diese wird wohl allmahlich ver
schwinden. 1st ein Land im "Kriege oder nur in Kriegsgefahr, dann an
dert sich die Frage der Einwanderung vollstandig. Erwahnt miissen 
hier noch die Niederlassungsvertrage werden, weIche meistens zwi
schen Nachbarstaaten geschlossen werden. 

Ausweisung. Mit dem Grundsatz des Einwanderungsrechts steht 
dieses Recht in Verbindung, und auch die Niederlassungsvertrage ent-
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halten Bestimmungen dariiber. Wenn dasjenige, was eine ZUrUckwei
sung eines Ausllinders vemunftgemasz rechtfertigen wiirde, sich spater 
offenbart oder spater entsteht, ist auch die Ausweisung gerechtfertigt. 
Das positive Recht - abgesehen von den Niederlassungsvertragen -
ist mit den Grundsatzen nicht absolut im Widerspruch, aber es werden 
ofters die Griinde der Ausweisung in einer so breiten Ausdrucksweise 
umschrieben, dasz die Ausweisung der in politischer Beziehung uner
wiinschten Fremden moglich wird. Bei eignenStaatsangehorigen ware die 
Ausweisung eine Landesverweisung. Dasz ein Staat, welcher einen Frem
den ohne jeden vernunftgemaszen Grund ausweist, eine ihm der Person 
gegeniiber obliegende juridische Pflicht verletzt und entschadigungs
pflichtig wird, ist na~h den vernunftgemaszen Grundsatzen anzuneh
men. Das positive Recht des betreffenden Staates kann ein Hindernis 
sein. Es ist, wieder abgesehen von den Niederlassungsvertragen, nicht 
ausgeschlossen, dasz der Staat, dessen Angehoriger der ausgewiesene 
Fremde ist, einen Druck auf den ausweisenden Staat ausiibt; der 
Druck beweist natiirlich nicht, dasz ein Unrecht geschehen ist. Retor
sionen treffen Unschuldige, wie gewohnlich. 

§ 27. M aterielle Gelahren. 

Einleitende Bemerkung. lch kann dabei sehr kurz sein. Es beste
hen internationale Vereinbarungen. Die Literatur ist, insbesondere 
was die folgende Rubrik betrifft, sehr reich. 

Krankheiteil der Menschen. Dasz einige Volksseuchen sich selbst 
lokalisieren, ist schon gesagt, (§ 24.) Tropenkrankheiten sind .. ' .. 
Tropenkrankheiten. Die Staaten, welche im Reiche einer Krankheit lie
gen, miissen oft gleichgestaltete oder koordinierte Masznahmen treffen. 
Sehr merkwiirdig sind die erfolgreichen Masznahmen, welche im Gebiet 
des gelben Fiebers genommen worden sind, urn den Trager der An
steckung zu vertilgen. 1m schwarzen Reiche der Tsetse-Fliege sind gleich
artige Masznahmen schon vorbereitet. Ohne Grenzen herrschen ge
fiirchtete Volksseuchen, die Pest, die Cholera und andere. Solche dem 
menschlichen Geschlecht drohende Gefahren haben die Menschen 
iiber ihre Zusammengehorigkeit besser belehrt, als es m!IDche dick~ 
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Biicher gtan haben. Gleichartige oder koordonierte Masznahmen zur 
Vertilgung der Schiffsratten sind bei der Bekiimpfung der Pest unent
behrlich. Die intemationale Sanitatskonventionen finden hier im 
System ihren Platz. 

Schutz der Tierwelt. Die Viehseuchen sind besonders herVorzuheben. 
Grosztenteils sind ihre Verhiitung und ihre Bekampfung nationale Ver": 
waltungsangelegenheiten. Bei Nachbarstaaten wird die Notwendigkeit 
einer Verstandigung starker empfunden. DerVerkehr erheischt, dasz die 
Beaufsichtigung und eventuell die amtliche Untersuchung, welche vor 
oder bei der Ausfuhr geschehen, auch den Staat, welcher die Einfuhr 
zu iiberwachen hat, befriedigen, sodasz eine zweite Untersuchung ver
mieden werden kann. In der Praxis kommt bisweilen hier ein agrari
scher Protektlonismus zum Vorschein. Fiir die Zukunft kann man 
hier an eine intemationale Oberverwaltung denken, welche zum Bei
spiel einen angesteckten Staat oder einen Teil desselben isolieren 
konnte, bis die Seuche gewichen ist. So weit ist die Welt noch nicht ge
kommen. Die intemationale Seite verschiedener andrer intemationaler 
Masznahmen zum Schutz gewisser Tiergattungen, insbesondere mit 
Hinsicht auf den Ackerbau, die Jagd und die Fischerei, erwahne ich 
nur pro memoria. Dasz menschliche Interessen dazu Veranlassung ge
geben haben, ist selbstverstandlich. 

Krankheiten und Schmarotzer des Planzenreichs. Die intema
tionale Bekampfung der Parasiten des Weinstocks und der Kartoffel 
ist ebenfalls pro memoria zu erwalinen. 

Schadliche Genuszmittel. Der Alkohol, das Opium und einige 
Alkaloide bedeuten eine allgemeine Gefahr, welche den im fol
genden Paragraph zu besprechenden moralischen Gefahren nahe 
kommt. Die Bekampfung ist noch hauptsachlich eine staatliche Angele
genheit; es konnen internationale Masznahmen notig sein. Bei dem Al
kohol stehen fiskale Interessen einer allgemeinen Verabredung im 
Wege. Vereinzelte internationale Vertrage beziehen sich auf den Alko
hoI; so der Haager Vertrag (1887) betreffend die N ordseefischerei und 
die Briisseler Antisklavereiakte von 1890 (Artt. XC-XCV). Zu den 
Abmachungen, den Grenzverkehr betreffend, gehort auch der Verkauf 
alkoholischer Getranke. Bei dem Opium, dem Morphin und dem Kokain 
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ist die Notwendigkeit einer internationalen Bekampfung anerkannt. 
Die einleitenden Beweggriinde des im Haag auf einer Konferenz (1912) 
ausgearbeiteten Vertrages iiber diese Angelegenheit nennen die "Not
wendigkeit" und den "gemeinschaftlichen Vorteil" als zwei parallel wir
kende Krafte. 

§ 28. M oralische Gefahren. 

Einleitende Bemerkungen. Zwei Gefahren dieser Art sind hier zu 
beriicksichtigen, der Sklavenhandel und die Prostitution mit ihren 
Nebengewerben, welche eine internationale Seite aufweisen. Die Ge
schichte der internationalen Bekampfung des Sklavenhandels ist eine 
sehr merkwiirdige, und die Vereinbarungen verdienen entschieden die 
besondere Aufmerksamkeit, aber diese Geschichte ist mit den Verein
barungen in der Literatur zu finden. Ich betone hier nur die Tatsache 
der kollektiven Bekampfung. Die Prostitution hat auch ihre Geschich
te, aber bis jetzt betreffen die in einem breiten Staatenkreis getroffenen 
internationalen Masznahmen nur einige Nebengewerbe. Die allge
meine Frage der Prostitution ist eine weltbewegende Frage; man fin
det aber bei den Fachmannern noch zu viel Meinungsverschiedenheiten, 
um eine koordinierte Bekampfung zu erwarten. Zu bemerken ist noch, 
dasz mit der Prostitution eine nicht geringfiigige materielle Gefahr 
verbunden ist, aber ich habe hier besonders die moralische Gefahr 
betont, an erster Stelle, weil die bis jetzt wirkenden Staatsvertrage sich 
auf die moralische Gefahr beziehen, und an zwelter Stelle, weil die Pros
titution eine moralische Gefahr bleiben wfude, auch wenn gegen die Sy
philis ein unfehlbares Mittel gefunden ware. 

Prostitution. leh besehranke mich auf die weibliche geschaftsmas
zige; die anderen Acten geh6ren mehr der wissenschaftliehen For
schung und eventuell dem Strafreeht an, als dem Verwaltungsrecht. 
Bei der weibliehen gesehaftsmaszigen Prostitution ist an erster Stelle 
zu bemerken, dasz sie nicht als eine selbstandigeFrage zu betraehten ist, 
sondern dasz sie in Beziehung steht zu der ganzen sozialen Frage. 
Ihre L6sung erheischt eine Umwalzung des ganzen Gesellsehaftslebens. 
Das ist wohl eine allgemein-menschliche wissenschaftliche Aufgabe, 
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aber sie ist noch nicht reif fiir eine einheitliche intemationale LOsung 
auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts. Ueber das Wiinschenswerte einer 
iirztlichen Beaufsichtigung der Dimen streitet man; dieser Punkt ist 
sogar kaum fiir ein allgemeines Landesgesetz reif. Dasz bei diesem 
Streit beide Parteien das Wohl der Menschheit bezwecken, betohe ich 
g.em. 
Neben~ewerbe der Prostitution. Hier sind intemationale Masz

nahmen zu erwahnen. Die ersten betreffen den sogenannten Madchen
handel. Die intemationale Seite dieses "Handels" besteht darin, dasz 
die gewerbliche Ausbeutung der Madchen viel leichter gelingt, wenn 
man sie nach dem Ausland fuhrt. Nachdem zuerst benachbarte Staaten 
sich mit der Angelegenheit beschaftigt hatten, hat die Entwicklung 
der Verkehrsmittel eine breitere Staatenvereinbarung gefordert. Eine 
solche liegt in dem Pariser Abkommen von 1904; eine spatere Vereinba 
rung, ebenfalls in Paris (1910) zustande gekommen, enthalt scharfere Be 
stimmungen. Eine zweite Masznahme findet man im Pariser Abkom
men (1910) iiber die Bekampfung unzuchtiger Veroffentlichungen. Die 
Verbreitung dieser Veroffentlichungen war international geworden, 
und so muszte die Bekampfung der Natur des Uebels entsprechen. Die 
obenangedeuteten Masznahmen bilden gewissermaszen eine interna
tionale Abwehrpolizei. 

Siebente Abteilung. 

BESTRAFUNG. 

§ 29. Die Strafrechtswissenschaft als Gemeingut der Menschheit. 

Wie sich diese Wissenschaft entwickelt hat. Urspriinglich griff 
das menschliche Geschlecht bei der Bestrafung fast iiberall, einer
seits zu niedrig und andrerseits zu hoch ein. Zu niedrig war das Ein
greifen, weil die individuelle Rache und die Blutrache der Familie 
geduldet wurden; zu hoch, weil Gottesgerichte als gesellschaftliche In
stitute betrachtet wurden. Aus der Reaktion gegen diese beiden 
Fehler entstand ein Strafrecht, welches in die Hande der Vertreter 
der Gesellschaft gelegt wurde und die Erhaltung der vernunftgemas-
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sen· Ordnung des sozialen Lebens bezweckte. Universelle Erschei
nungen haben also eine universelle Wissenschaft hervorgerufen. Mei
nungsverschiedenheiten gibt es in dieser Wissenschaft genug, aber 
OI.uch diese sind allgemein-menschlich. Zwischen den Strafrechts
lehrern der verschiedenen Nationen sind briiderliche Bande entstan
:len; die Internationale Kriminalistische Vereinigung hat die Wissen
,chaft bedeutend gefordert. Einige wichtige Punkte werde ich in 
:len foIgenden Rubriken beriihren. 

Die Grenzen des Rechts zur Bestrafung~ Grundsatzlich ist nur der 
.ebendige Mensch der Bestrafung fiihig. Der Tod entzieht ibn der irdi
,chen Gerichtsbarkeit. Wesen, welche dem Mensch gegeniiber niedriger 
~atur sind, wie die Tiere, werden nicht mehr gerichtlich verfolgt. Wesen, 
.velche man hoher als der Mensch nennen konnte, Stiidte, Provinzen und 
;taaten, sind einer eigentlichen Bestrafung nicht unterworfen; der Aus
fruck "Strafe" wird aber wohl, in Kriegszeiten, mit Riicksicht auf poli
:ische Gemeinschaften angewendet. Eine Retorsion kann fiir einen Staat 
md fiir seine U ntertanen schmerzhaft sein, eine Strafe ist sie nicht. Auch 
len Einzelpersonen gegeniiber hat das Recht des Staates juridische 
:7renzen. Der Mensch und die Verbande, welche er bildet oder welchen 
!r sich anschlieszt, haben ihre eigne Herrschaftsphiire, die des Den
cens und des Gefiihls. Nicht ausgeschlossen ist es, dasz, unter objek
:iven Umstiinden, die Aeusserung eines Gedankens oder eines Ge
'iihls die vernunftgemiisze Ordnung cler GeseIlschaft stort, aber das 
st die iiuszerste Grenze. Die Bestrafung politischer Uebeltaten, be
ionders wenn der Arm des Gese~es Gedanken oder Gefiihle erreichen 
IVill, iiberschreitet leicht die Grenze. 1m Gegensatz zu friiheren Zeiten. 
IVird die Bestrafung der Vergehen gegen die gottliche Majestat heute 
nehr und mehr dem himmlichen Richt~r iiberlassen. Ketzerei wird nicht 
nehr bestraft. Hexenprozesse gibt es nicht mehr. Bemerkenswert ist 
LUch, dasz Vergehen wider die sexuelle Moral, fiir welche derzeit die 
!infache Todesstrafe nicht geniigte, jetzt Ofters ohne Strafe bleiben, 
licht aus Nachgiebigkeit, sondern aus psycho-pathologischen Griin
len oder wei! die Storung der gesellschaftlichen Ordnung, welche die 
verfolgung mit sich bringt, groszer erscheint als die, welche die Tat 
rerursacht hat. Dasz bei den genannten und nicht genannten iihn-
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lichen Fragen eineMeimmgsverschiedenheit bestehen kann, ist be
greifiich, aber die Fragen selbst sind allgemein-menschliche. 

Der Uebeltater als Gegenstand wissenschaftlicher Forschun
gen. Die letzte Bemerkung trifft hier zu. Das System der angeborenen 
Eigenschaften der Verbrecher hat seine Anhiinger; in entgegengesetz
ter Richtung bewegt sich die Lehre, welche den Einflusz der Erzie
hung und der Umgebung fUr iiberwiegend erklart; Zwischenstufen 
finden Vertreter. Der Gegeilsatz zwischen der Lehre des freien Willens 
und dem Determininismus ist nicht Minder grosz. Diesen Fragen schlies
sen sich andere an: die der jugendlichen Verbrecher, der Ausschlies
sung oder Minderung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei 
schwerem oder leichterem Irrsinn, der Behandlung gemeingefahrlicher 
Irrsinnigen, selbst die der Sterilisation der Gewohnheitsverbrecher. 

Die Strafen. Der Gedanke dasz die Sicherheit der Bestrafung ein 
besseres Ziel ist als die Abschreckung mittels ihrer Grausamkeit, 
ist in der Strafrechtswissenschaft durchgedrungen, und der Ver
gleich der Gesetzgebungen mit einander zeigt eine immermehr 
fortschreitende Evolution. Verstiimmelungen und Brandmale sind 
von der Liste gestrichen. Der Pranger ist abgeschafft, Geiszelung eine 
seltene Ausnahme. Die Todesstrafe, an sich, gibt, auch bei den 
wissenschaftlichen Mlinnem, welche sich nicht auf die Heilige Schrift 
berufen, zu Meinungsverschiedenheit Veranlassung; die Frage ist 
aber eine universelle. Die Verscharfung mittels Feuers, siedenden Oels, 
Vierteilung, Radem u. s. w. findet keine Verteidiger; die Wahl 
zwischen dem Fallbeil, dem Galgen und dem elektrischen Strom mage 
schwierig sein, eine schmerzlose Tatung Macht das gemeinschaftliche 
Streben aus. Die intemationale Seite der Landesverweisung habe ich 
schon beleuchtet (§ 26). Sehr viele Fragen beziehen sich auf die Aus
fiihrung der Freiheitsstrafen, ihre allgemein-menschliche Natur kann 
nicht zweifelhaft sein. 

§ 30. Der isolierte Staat, Stra/en erteilend. 

Allgemeine Bemerkung. Dasz der isolierte Staat, als 
lokaler Vertreter des menschlichen Geschlechts, Strafen erteilt, 
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versteht sich; insofem er sich dabei auf den Standpunkt einer Rechts
gemeinschaft stellt, welche breiter ist als der ortliche Verkehrskreis, 
gehoren die staatlichen Bestimmungen dem intemationalen Recht an. 
Kollisionsnonnen im klassischen Sinn gibt es hier nicht. 

Das Anwendungsgebiet des nationalen Strafrechts. Die Frage 
ist eine andere als die der J urisdiktion in Strafsachen, wenn auch im 
positiven Recht die zwei Fragen insofern einander beriihren als der 
Staat ungern, wenigstens unmittelbar, fremde:; Strafrecht anwendet. 
In der vergleichenden Strafrechtswissenschaft findet man hier ver
schiedene Grundsatze: das Universalitatsprinzip, nach welchem der 
Staat ohne Riicksicht auf den Ort der Begehung einer Handlung 
sein eignes Strafrecht anzuwenden hat; das sogenannte aktive Natio
nalitatsprinzip, welches die Anwendung des nationalen Rechts auf 
alle von Staatsbiirgem begangenen Handlungen befiirwortet; das pas
sive Nationalitatsprinzip, das sich auf gegen Staatsbiirger begangene 
Handlungen bezieht; das Territorialitatsprinzip, welches den Ort der 
Begehung iiberwiegen laszt, und das Prinzip des verletzten Rechts
gutes, nach welchem der Umstand, ob die Tat die Ordnung des 
nationalen sozialen Lebens gestort hat, entscheidet. Absolut vemunft
gemasz als Regel ware nach meiner Meinung das Territorialitatsprinzip, 
aber bei der jetzigen Lage der Gesetzgebungen, welche mit sich bringt, 
dasz der Staat nicht die Sicherheit hat, dasz im Ausland begangene 
Handlungen, we1che die nationale Rechtsordnung gefahrden oder 
verletzen, bestraft werden, kommt das Prinzip des verletzten Rechts
gutes daneben in Betracht. 1st die Auslieferung der eignen Untertanen 
ausgeschlossen, und miissen diese Untertanen, wenn sie nach einer im 
Ausland begangenen Tat in ihrem Vaterland eine Zuflucht suchen, 
daselbst gestraft werden, dann riickt das active Nationalitatsprinzip, 
in den Vordergrund; eventuell hat das passive Nationalitatsprinzip 
Bedeutung, wenn der Staat seine Untertanen im Ausland besonders 
schiitzen will und deshalb das nationale Strafrecht auf Verbrechen 
oder Vergehen, gegen Untertanen im Ausland begangen, anwenden 
will. Das Universalitatsprinzip findet bei dem Seeraub seine An
wendung. Fiir die Methode des internationalen Rechtes ist nicht so 
sehr die Antwort, we1che die nationale Gesetzgebung auf die 

JITTA. 5 
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obenerwahnten Fragen gibt, wichtig, a1s der Umstand, dasz die 
nationale Gesetzgebung diese fUr das intemationale Leben wich
tigen Angelegenheiten normieren musz. Bei der Normierung ent
stehen noch viele untergeordnete aber sehr wichtige Fragen: die 
Begrenzung des Staatsgebiets, mit Inbegriff, um es kurz auszudrii
cken, der "schwimmenden" Gebietsteile, die Feststel1ung des Ortes 
einer Tat, die der' Staatsangehorigkeit des Taters' oder des Ver
letzten u. s. w. 

Strafverfolgung und Strafprozesz. Dasz die inlandischen Be
horden dabei die Formen des inlandischen Rechts beobachten miissen, 
entspricht vollkommen der Natur des offentlichen intemationalen 
Rechts; eine Kollisionsnorm hat man dafiir nicht notig. Eine inter
nationale . Seite findet sich nur bei einigen untergeordneten Fragen. 
Wenn eine strafbare Handlung in einem Staatbegangen ist, und die 
Verfolgung in einem andren Staat stattfindet, so haben sehr oft die 
Behorden dieses letzteren bei der Voruntersuchung die Hiilfe der Be
horden des ersteren nachzusuchen. Solche Hiilfe wird intemational
gemeinrechtlichen Grundsatzen gemasz oder auch auf Grund eines 
Staatsvertrages bewilligt. Bisweilenfindengerichtliche Untersuchungen 
an der Grenze statt und werden diese von den Behorden zweier Staa
ten ge]eitet; Bei einem Strafverfahren kann es vorkommen, dasz der 
Angeldagte oder die Zeugen der Landessprache nicht machtig 
sind, oder dasz die Eidesleistung eines Staatsfremden notig ist; dafiir 
sind dann geeignete Vorschriften zu geben. Endlich ist zu bemerken 
dasz es eine allgemein-menschliche Wissenschaft der Strafprozesz
ordnung gibt; die Frage der Schwurgerichte, unter anderem, ist eine 
weltbewegende. 

Die Rechtskraft ausUindischer Strafurteile. Nur ihre Rechts
kraft in Strafsachen ist zu beriicksichtigen; die Frage ob ein ausIan
disches Strafurteil zum Beispiel ein Ehescheidungsgrund sein kann, Iasse 
ich hier unerortert. Es kann aber sein, dasz liber eine strafbare Hand
lung im Ausland rechtskraftig erkannt ist, und dasz eine neue Verfol
gung im Inland moglich ist. Die Schattierungen des Falles bleiben, 
der Gedrangtheit halber, dahingestellt. Von einem rein egoistischen 
Standpunkt konnte man das auslandische Urteil im Inland kraftlos 
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erkHiren und weder eine Freisprechung oder eine Vollstreckung der 
verhangten Strafe im Ausland, noch eine Verjahrung oder ein 
Erlassen nach den Gesetzen des Auslandes, beriicksichtigen. Nach den 
vernunftgemaszen Grundsatzen ist eine zweite soziale Reaktion in 
solchen FaIlen nicht notig und deshalb unzulassig, und im positiven 
Recht wird hier die Regel non bis in idem sehr oft angewendet. 

§ 31. Koordinierte Tiitigkeit der Staaten. 

Der Gedanke einer solchen Tiidgkeit. Ein sehr altes Beispiel 
ist die Bestrafung des Seeraubs. Abgesehen von dem Kriegsrecht und 
der Kaperei, bildete der Seeraub eine gemeinschaftliche Gefahr aIler 
Nationen, besonders in der Zeit der SegelsGhiffe. Der Begriff des See
raubs steht nicht international-gemeinrechtlich fest, wohl aber das 
Recht zur Bestrafung. Es gibt auszerdem ziemlich viele Staatsvertrage 
aus der neueren Zeit, laut welclten die beteiligten Staaten sich ver
pflichten angedeutete Strafbedrohungen in die Landesgesetze aufzu
nehmen oder wenigstens der gesetzgebenden Macht ihres Landes 
vorzuschlagen. Beispiele sind die Staatsvertrage betreffend die 
Nordseefischerei (§ 24), den Schutz der unterseeischen Telegrafkabel 
(Pariser Vertrag vom 14 Marz 1884) und den Madchenhandel (§ 28). 
Das wichtigste der hier zu erwahnenden Rechtsinstitute ist die Aus
lieferung. Dariiber ist sehr viel geschrieben, und es wird geniigen, wenn 
ich einige Eigentiimlichkeiten hervorhebe. 

Das Auslieferungsrecht. Es ist gewisz eine merkwiirdige Tat
sache, dasz das System der Auslieferungsvertrage, welches jetzt die 
Welt wie ein Netz umspannt, auf ein entgegengesetztes System, das 
des Asyls, gefolgt ist. Die Auslieferung dad man ein koordiniertes 
Auftreten der bei einem Vertrag beteiligten Staaten nennen; dasz man 
das Auslieferungsrecht sowohl in nationalen Gesetzen als in Staats
vertragen zu suchen hat, ist im Rahmen dieses Systems nicht sonder
bar. Umstritten ist die Frage ob die Auslieferung, abgesehen von den 
Staatsvertragen, ein pflichtmasziges Mitwirken zur Bestrafung oder 
nur eine hOfliche Rechtshilfe sei. N ach meiner Meinung ist sie, bei 
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schweren, nach den Gesetzen aller Kulturstaaten strafbaren, nicht
politischen Verbrechen pflichtmaszig zu nennen. Bei politischen 
Straftaten, und eigentlich auch bei relativ politischen oder gemischten 
Straftaten, ist sie nicht grundsatzlich pflichtmaszig; solche Verbre
chen besitzen eine eigentiimliche Natur, und es ist ungeheuer schwer, 
unparteiisch dariiber zu urteilen. Ueber die Begriffsbestimmung der 
rein politischen und der gemischten politischen Verbrechen besteht 
eine grosze Meinungsverschiedenheit; eine international-gemeine Lehre 
fehlt, bisweilen enthalten die Vertr1ige Bestimmungen. Nach den 
Grundsatzen ware eine Auslieferung der eignen Untertanen bei 
schweren, dem gemeinen Recht angehorenden Verbrechen unbedenk
lich; gewohnlich ist sie aber gesetzlich und vertragsmaszig ausge
schlossen, teilweise aus Misztrauen - einem nicht triftigen Grund, denn 
einem Lande, welches Misztrauen verdient, 5011 man iiberhaupt keinen 
Menschen ausliefern - teilweise um den Staatsangehorigen den Vorteil 
eines einheimischen Strafverfahrens zu sichern. Die Ausschlieszung iibt 
auf das Anwendungsgebiet der nationalen Strafgesetze und auf die 
Jurisdiktion einen bedeutenden Einflusz aus. Das Institut der Aus
lieferung befindet sich noch in einem Entwicklungsstadium. Eine 
iiberstaatliche Kodifikation ware wiinschenswert. In der wissenschaft
lichen Welt hat man eine solche vorbereitet. Es ist durchaus keine 
leichte Aufgabe. 

Achte Abteilung. 

)URISDIKTION. 

§ 32. Allgemeine Ansichten. 

Begriff. "Jurisdiktion" ziehe ich hier dem Ausdruck "Gerichts
barkeit" vor, weil ich "Jurisdiktion" mit Beziehung auf das internatio
nale Recht gebrauchen will. Darunter verstehe ich die Macht, in einem 
Rechtsverfahren die bindende Norm zu finden. Diese Macht umfaszt 
die Anwendung der Norm und notigenfalls die Zwangvollstreckung. 
Da ich aber die Jurisdiktionsfrage mit Beziehung auf das internatio
nale Recht beleuchten will, betrachte ich hier die Jurisdiktion als die 
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Macht we1che der richterlichen Gewalt eines Staates zukommt, wobei 
ich diese richte!liche Gewalt als einen Gesamtbegriff auffassen will. Die' 
einem Schiedsgericht zukommende Macht steht, a1s etwas Eigen
tiimliches, neben der Jurisdiktion; in der folgenden Abteilung wird 
sie beriicksichtigt. 

Jurisdiktion und Anwendbarkeit einer bestimmten Gesetz. 
~ebun~. Es sind dies zwei verschiedene Begriffe, wenn auch im posi
tiven Recht der Umstand, dasz der Staat die Anwendbarkeit seiner 
Gesetze weit ausgedehnt hat, ihm Veranlassung gibt die Jurisdik
tion ebenso weit auszudehnen. Die Anwendung eines bestimmten Ge
setzes so11 nach den vernunftgemaszen Grundsatzen erfolgen, wenn ein 
Rechtsverhiiltnis einem bestimmten Verkehrskreis angehort; J urisdiktion 
kommt der richterlichen Gewalt zu, welcher, nach den laktischen Elemen
ten eines bestimmten Rechtsstreites, zur Erhaltung der Ordnung des inter
nationalen sozialen Lebens das Finden der bindenden Norm anvertraut 
werden solI. Ein Gericht hat sehr oft, innerhalb der Sphare seiner Juris
diktion, fremdes Recht anzuwenden. 

Jurisdiktion und Vollstreckbarkeit ausUindischer Urteile. 
Die Jurisdiktion ist die Hauptbedingung dieser Vollstreckbarkeit. 
Dennoch habe ich die J urisdiktion in diesem ersten, dem offentlichen 
internationalen Recht gewidmeten Teil des Systems, und die Voll
streckbarkeit im zweiten oder privatrechtlichen Teil behandelt, eines
tells weil die J urisdiktion auch in Beziehung steht zu dem Verwal
tungsrecht und derrt Strafrecht, und andernteils weil bei der Voll
streckung der auslandischen Urteile in Zivilsachen die Rechte der Ein
zelpersonen in den Vordergrund treten. 

Jurisdiktion und Zustiindi~keit. Eine Zustandigkeitsfrage ent
steht nur, wenn die Gerichtsverfassung eines Staates Gerichte ver
schiedenen Ranges kennt, und auch, wenigstens bei gewissen Ar
ten, mehrere Bezirksgerichte. Sie ist also eine nationale Rechts
frage. , Es ist venvirrend von einer internationalen Zustandigkeit zu 
sprechen. 

Der vernunft~emasze Grundsatz der Jurisdiktion und das 
positive Recht. Wenn das menschliche Geschlecht eine vollstandige 
Organisation besitzen wiirde, wiirde es keineswegs die Jurisdiktion 
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zentralisieren, es wiirde diese der richterlichen Gewalt des Staates 
anvertrauen, mit dessen lokalem Verkehrskreis die faktischen Elemente 
des Rechtsstreits verkntipft waren. Das positive Recht gibt dem Staat 
auch hier ein Selbstbestimmungsrecht, das nur da eingeschrankt ist, 
wo eine bindende herkommliche oder staatsvertragsmiiszige Regel 
sich vorfindet. Die Anregung zu einer Evolution liegt in der Entwick
lung dieser Regeln und in dem Streben, die Vollstreckung der natio
nalen richterlichen Entscheidungen im Ausland zu sichern. 

§ 33. J urisdiktion in Verwaltungsstreitigkeiten. 

Innerstaatliche Rechtsstreitigkeiten. Die Jurisdiktion kommt 
bier grundsatzlich der richterlichen Gewalt des Staates zu, mit dessen 
ortlichem Verwaitungskreis die faktischen Elemente des Streites ver
kntipft sind. Die Sache ist einfach, wenn alle faktischen Elemente 
damit verkntipft sind; sind sie es nicht aIle, dann musz ausgemacht 
werden, ob die ortlichen oder die internationalen Elemente tiber
wiegen. Der Rechtsstreit kann also innerstaatlich bleiben, obgleich 
eine der Parteien bei dem Streit ein im Auslande wohnender Staats
angehoriger oder ein Auslander ist, was in Angelegenheiten des 
Steuerwesens oder der Heerespflicht, und im allgemeinen bei Klagen 
tiber die Rechtswidrigkeit behOrdlicher Handlungen oder Unterlas
sungen, der Fall sein kann. Nicht immer ist die Natur einer Streitig
keit klar. Ein international-gemeines Recht besteht insofern, als 
die Gerichte eines Staates sich nicht befassen mit Rechtsstreitigkeiten, 
welche eine unmittelbare Einmischung in die Verwaltung eines frem
den Staates mit sich bringen wiirden. Das Wort "unmittelbar" ist 
dehnbar. Eine Evolution konnte sich allmahlich mittels der Praxis der 
Gerichte entwickeln. 

Ueberstaatliche Rechtsstreitigkeiten. Nicht ausschlieszlich, aber 
hauptsachlich haben wir hier zu tun mit Streitigkeiten zwischen 
zwei Staaten oder zwischen Behorden verschiedener Staaten. Es 
miissen auch Rechtsstreitigkeiten sein, nicht Streitigkeiten tiber die 
politische Herrschaft. Das internationale Verwaltungsrecht weist 
eine Menge solcher wirklichen Rechtsstreitigkeiten auf. Wirkliche 
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iiberstaatliche Rechtsstreitigkeiten unterliegen grundsatzlich der Juris
diktion des menschlichen Geschlechts Oder seiner iiberstaatlichen Ver
treter. Dieses letzte konnten kontinentale Geirchte sein. Obergerichte 
in Staatenbiinden sind auch etwas derartiges. Abgesehen von solchen 
Gerichten und von der sehr beschrankten Rechtsmacht, die den Flusz
oder andrenKommissionen in Vertragen gewahrt wird, ist ein iiberstaat
liches Obergericht rein hypothetisch. Die in der folgenden Abteilung 
zu besprechenden internationalen Schiedsgerichte bieten einen Ersatz, 
welcher gerade fiir wirkliche iiberstaatliche Rechtsstreitigkeiten eine 
grosze Bedeutung hat. Ein festes internationales Oberverwaltungsge
rieht konnte sieh daraus allmahlich entwiekeln. 

Streiti~keiten, welche die Natur einerandrenStreiti~keitbe
treffen. Die Frage, ob eine Streitigkeit auf dem Gebiet des Verwaltungs
rechts eine innerstaatliche oder eine iiberstaatliche sei, ist nicht 
hypothetisch. Bei Niederlassungs- oder Ausweisungsfragen ist sie 
wichtig. Die heikelste Form nimmt sie an, wenn ein Staat die Klage 
eines seiner Untertanen unterstiitzt, welcher von einem fremden 
Staat eine Entschadigung auf Grund rechtswidriger Verwaltungs
handlungen fordert. Dasz ein festes Obergericht fiir diese Streitigkeit, 
welche die Form einer Streitigkeit zwischen zwei Staaten iiber die 
Natur einer andren Streitigkeit annehmen kann, gruncisatzlich notig 
ware, ist einleuchtend. Sind die Staaten befreundet, so wird ein 
Schiedsgericht eine friedliche Losung bieten. Dem Beobachter des 
internationalen sozialen Lebens kann aber die Schwierigkeit nicht 
entgehen. 

§ 34. J urisdiktion in Stra/sachen. 

Der Grundsatz. Diese Jurisdiktion gehort grun9l;atzlich der rich
terlichen Gewalt des Staates an, auf dessen Gebiet die strafbare 
Handlung begangen ist. Da ist die kraftigste Reaktion zu erwarten, 
wei! dort an erster Stelle die Ordnung gestort ist; da ist, wenn nicht der 
Tater selbst, so doch das Beweismaterial in normalen Fallen vorhan
den. Der Ort der Ergreifung des Angeklagten und der Crt seines 
Wohnsitzes sind eher fiir die Zustandigkeit maszgebend als fiir die 
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Jurisdiktion im internationalen Sinn. 1m positiven Recht kann ihre 
Bedeutung groszer sein, mit Rticksicht auf das ausgedehnte Anwen
dungsgebiet der nationalen Strafgesetze im positiven Recht. 

Die Ausarbeitung und die Ausbreitung des Grundsatzes im 
positiven Recht. Eine Ausarbeitung ist allerdings notig. Das Ge
biet, das Wassergebiet insbesondere, musz abgegrenzt werden, und 
fiir die sogenannten schwimmenden Teile mtissen Vorschriften er
lassen werden. In Bezug auf Kauffahrteisschiffe in fremden Hafen 
hat sich ein festes gemeines Recht noch nicht gebildet; eine Teilung 
der Jurisdiktion zwischen dem Staat, in dessen Gebiet der Hafen liegt 
und dem Staat, dessen Flagge das Schiff fiihrt, ware eine vernunft
gemasze Losung. Das positive Recht eines Landes wird auch die 
Jurisdiktion der inlandischen richterlichen Gewalt au.sdehnen oder 
als ausgedehnt betrachten, in den Fallen, welche in § 30 angedeutet 
sind; sodasz diese Jurisdiktion sich mindestens ebenso weit erstreckt 
als das Anwendungsgebiet der Gesetze. Die bedeutendste Ausdeh
nung folgt aus der Vorschrift, welche die Auslieferung der eignen 
Untertanen ausschlieszt, wie es in § 31 auseinandergesetzt ist. Dabei 
tritt der Gegensatz zwischen dem vernunftgemaszen Grundsatz und 
dem positiven Recht deutlich ans Licht; der inlandische Richter musz 
dann tiber eine strafbare Handlung entscheiden, welche an einem ent
fernten Ort begangen ist, und wahrend sich an diesem Ort das Be
weismaterial befindet. 

Einschrankung der Jurisdiktion. Es gibt hier vernunftgemasze 
Einschrankungen, we1che das herkommliche und das festgesetzte posi
tive Recht gr6sztenteils anerkennen. Der Stoff ist in den Handbiichern 
und in Einzeldarstellungen so ausfiihrlich behandelt, dasz ich mich mit 
Erwahnung begniigen kann. Die Einschrankung der J urisdiktion be
trifft fremde Staatshaupter - bei Staaten, Provinzen und Stadten ist 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgeschlossen, wie es in § 29 
erortert ist - und weiter fremde diplomatische Wiirdentrager und de
ren amtliches oder selbst nicht amtliches Gefolge, die Bemannung der 
fremdenKriegsschiffe - oder selbst Staatsschiffe -, fremdeHeeresabtei
lungen u.s. w. Solchen Einschrankungen fehlt die vernunftgemasze Recht
fertigung nicht. Der Staat, ortlicher Vertreter des menschlichen Ge-
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schlechts, hat nur die Jurisdiktion, welche eine Bedingung der Ord
nung des internationalen sozialen Lebens ist, und diese Ordnung ware 
gerade gestort, wenn er andere Staaten, welche er als gleichberechtigte 
ortliche Vertreter desselben menschlichen Geschlechts anerkennen 
musz, in ihrer offentlichen Aufgabe stc>ren wiirde. Dieser Grundsatz 
hat den Wert einer international-gemeinen Verhaltungsmaszregel, 
und kann dazu dienen das herkornmliche Recht auszulegen und 
eventuell zu erganzen. Die internationale Praxis wird dadurch ein 
Evolutionsmittel. 

§ 35. ] urisdiktion in zivilen Sachen. 

Der Grundsatz. Man wird hier leicht einsehen, dasz die Anwendung 
einer nationalen Gesetzgebung und die Jurisdiktion zwei verschiedene 
Sachen sind. Urn ein deutliches Bild des Grundsatzes der Jurisdiktion 
in zivilen Sachen zu erlangen, musz man sich vorstellen, dasz ei~ iiber
staatlicher Gesetzgeber, welcher nur die vernunftgemiisze Ordnung des 
internationaten sozialen Lebens bezwecken wurde, zwischen den ver
schiedenen richterlichen Gewalten der Welt die Macht zu verteilen 
hatte, urn in zivilen Rechtsstreitigkeiten die maszgebende Norm zu 
finden, anzuwenden und notigenfalls zwangsweise durchzufiihren. 
Zweifellos wiirde dieser Gesetzgeber nur dann Jurisdiktion gewahren, 
wenn zwischen den faktischen Elementen eines Rechtsverfahrens und 
dem Verkehrskreis eines Staates ein so enges Verhaltnis bestehen wiir
de, dasz das Wohl der internationalen Rechtsgemeinschaft am besten 
gef6rdert wird, wenn der richterlichen Gewalt dieses Staates J uris
diktion gewahrt wird. Mit der Feststellung des Grundsatzes ware aber 
der Stoff keineswegs erschopft; eine Ausarbeitung des Grundsatzes 
ware notig. Dazu ware an erster Stelle eine Andeutung der maszge
benden faktischen Elemente eines Rechtsverfahrens notig, an zweiter 
Stelle eine Anwendung des Grundsatzes auf besondere Falle, und' end
lich, a.n dritter Stelle, eine Bezeichnung der Umstande, we1che eine Aus
dehnung oder Einschrankung der J urisdiktion mit sich bringen. Stets 
ware aber das allgemeine Wohl der Menschheit der Leitfaden. Was die 
faktischen Elemente des Rechtsverfahrens betrifft, so ware hauptsach
lich der Einflusz des Wohnortes der vor Gericht geladenen Person und 
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der Einflusz der Lage einer Sache zu bestimmen, wobei der uratte, 
der allgemein-menschlichen Rechtswissenschaft angehorende Unter
schied zwischen personlichen und sach1ichen Klagen dienlich sein 
konnte. Eine Erwwnung alier besonderen FaUe ist hier nicht notig; ich 
nenne nur die Streitigkeiten des Familien- und Erbrechts. Die Ehe
scheidung z. B. kann eine besondere Bestimmung fordern, die Nach
laszbehandlung auch. Eine alternative-Gewahrung der Jurisdiktion an 
mehrere richterliche Gewalten ware in besonderen Fallen nicht ausge
schlossen; der Klager hatte dann die Wahl. Eine A usdehnung der norma
len Jurisdiktion konnte mittels einer Willenserklarung der Parteien 
geschehen, wenn vertragsmaszig ein Wohnort oder ein Erfiillungsort 
als Grundlage der J urisdiktion angewiesen ware; auf dieselbe Weise 
konnte eine Einschrankung, zum Beispiel mittels eines Schiedsver
trages, stattfinden. Das internationale Offentliche Recht kennt endlich, 
gewissen Korperschaften und Einzelpersonen gegeniiber vernunftge
masze Einschrankungen der Jurisdiktion, welche teilweise internatio
nal-gemeinrechtlich sind. Obgleich die vorhergehenden Erorterungen 
hypothetisch sind, so machen sie doch klar, was eine vernunftgemasze 
Normierung der zivilen Jurisdiktion bedeutet. 

Richtungslinien des positiven Rechts. Nach dem positiven 
Recht ist hier die Staatssouveranitat a'bsolut. Wenn der Staat seinen 
richterlichen Behorden Schranken setzt, so tut er es im eignen Interesse 
oder im Vertrauen auf Gegenseitigkeit. Die Ausdehnung der Juris
diktion ist sehr grosz im positiven Recht; bei der Einschrankung auf 
Griinde, welche dem offentlichen internationalen Recht entlehnt sind, 
besteht Rechtsunsicherheit. 

Ausdehnung der nationalen Jurisdiktion im positiven Recht. 
Sehr oft gehen die Gesetzgeber von dem Gedanken aUs dasz sie es, in 
internationalen Angelegenheiten, ihren eignen Staatsangehorigen, oder 
den in ihrem Lande ansassigen Personen, so leicht als tatsachlich mog
lich machen miissen, Auslander oder nicht ansassige Personen zur 
Erfiillung ihrer Verbindlichkeiten gerichtlich zu zwingen. Das ist dei" 
Schliissel der vielen Ausdehnungen, welche sich auf den Vertragsort 
oder den Erfiillungsort, die Tatsache eines Arrestes oder einer Pfan
dung u. s. w. und insbesondere auf die Staatsangehorigkeit der Par-
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teien griinden. Der eigne Staatsangehorige genieszt oft dem Staats
fremden gegeniiber ein Privilegium; bisweilen wird dieses Privilegium 
nur retorsionsweise ausgeiibt. Ich erwahne solche Bestimmungen ohne 
andre Kritik, als dasz sie mit dem vemunftgemaszen Grundsatz nicht 
iibereinstimmen. Die Erwagung, dasz den nationalen richterlichen Ent
scheidungen oft im Ausland die Anerkennung und Vollstreckung ver
sagt wird, hat nur relativen Wert; sie bildet einen circulus vitiosus, 
denn die Anerkennung wird gerade verweigert, weil eine privilegierte 
Jurisdiktion eingefiihrt ist. 
Einschrankun~en. Die Einschrankung, welche eine Folge einer 

Verabredung oder eines Auftrages an ein auslandisches Schiedsgericht 
ist, erwahne ich hier nur nebenbei. Die Hauptsache ist die Einschran
kung der Jurisdiktion einem fremden Staat gegeniiber. Sie ist mit 
den Grundsatzen meines Erachtens in Uebereinstimmung. Selbst wenn 
es eine zivile Forderung betrifft, gebiihrt dem Staat keine Jurisdiktion 
iiber einen andren gleichberechtigten Vertreter des menschlichen Ge
schlechts, und die Tatsache, dasz ein Staat Schuldner ist, verbindet das 
Rechtsverfahren mit dem ortlichen Verkehrskreis dieses Staates. In 
der Praxis herrscht Unsicherheit; die drei denkbaren LO~ungen, die 
we1che stets Jurisdiktion annimmt, die, welche sie stets leugnet und 
die, welche Unterscheidungen macht, haben Verteidiger gefunden. Ich 
verweise iibrigens auf die Fachliteratur und den Arbeiten wissen
schaftlicher Korperschaften. Am Ende konnte sich mittels der Praxis 
der Gerichte ein gemeines Recht herausbilden. 

Evolution. Der Wunsch, zu einer Anerkennung und Vollstreckung 
auslli.ndischer Urteile zu kommen, ist hier eine Triebfeder der Evolution, 
wie ich spater (Abteilung XVII) auseinandersetzen werde. 

Neunte Abteilung. 

RECHTSPRECHUNG. 

§ 36. Kann von einer internationalen Rechtsprechung die Rede sein? 

Hypothetischer Aufbau. Einen solchen Aufbau kann man sich 
vorstellen. Planefehlen in der Literatur nicht. Zwischen das Welt-
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gericht und die staatlichen Gerichte konnten kontinentale Gerichte 
gestel1t werden. Eventuel1 konnten besondere Weltgerichte fiir beson
dere Rechtsstreitigkeiten eingesetzt werden. Ein Welthande1sgericht, 
ein Seegericht oder ein Gericht fiir Klagen aus dem internationalen 
Wechsel- und Checkrecht waren denkbar. Nicht die groszte Schwierig
keit vielleicht, aber eine sehr bedeutende, bildet die Jurisdiktion. Diese 
letztere Schwierigkeit bezieht sich sowohl auf das offentliche Recht als 
auf das Privatrecht. 

Die Zeichen einer Evolution. Die Rechtsmacht gewisser interna
tionaler Flusz- oder Sanitlitskommissionen ist nur ein schwaches Zei
chen. Wichtiger ware die im Haag und London vorbereitete Griindung 
eines Weltprisengerichtshofes gewesen. Die Londoner Erkllirung ist 
im wesentlicheneineAnerkennung, dasz im Prisenr.echt vernunftgemasze 
Grundsatze fehlen, und dasz nur ein positives Recht Grundlage der 
Rechtsprechurig sein kann. Das wichtigste Zeichen eines Entwicklungs
ganges liegt in dem Institut der internationalen Schiedsgerichte. 

Die beste Methode bei der Auseinandersetzung des Rechts 
der internationalen Schiedsgerichte. Der Weg, welcher zu diesen 
Gerichten fiihrt, fangt bei den Schiedsgerichten zwischen Einzel
personen an. Den international en Seiten dieser letzteren Schiedsgerichte 
widme ich deshalb einen Paragraphen. 

§ 37. Die internationalen Seiten der Schiedsgerichte zwischen 
Einzelpersonen. 

Der Grundsatz. Wlihrend die Bestimmungen der Gesetzgebungen 
iiber die Einze1heiten ziemlich weit auseinandergehen, ist der Grund
satz der Juridiktionsiibertragung mittels eines Schiedsvertrages in
ternational-gemeinrechtlich anerkannt. Darin liegt eine eigentiimliche 
Wiirdigung der personlichen Herrschaftssphare. Grundslitzlich schrankt 
der Schiedsvertrag die amtliche Gerichtsbarkeit ein, ist die schiedsrich
terliche Entscheidung eine Rechtsquelle, und musz ihre Vollstreckung, 
wenigstens mittelbar, m6glich sein. Die internationaIen Schwierigkeiten 
gehen daraus hervor, dasz die Rechtsstreitigkeit selbst internationaler 
Natur sein kann, und dasz, yom Standpunkte eines urteilenden Rich
ters, der Schiedspruch ein "auslandischer" sein kann. 
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Die internationale Natur der Rechtsstreitigkeit. Die Parteien, 
welche den Schiedsrichtem eine Entscheidung auftragen, miissen nach 
dem international-gemeinen Recht innerhalb der Schranken ihrer per
sOnlichen Herrschaftssphare gehandelt haben. Sie miissen handlungs
fahig sein, die freie Verfiigung iiber den Gegenstand des Streites haben, 
und ihre Abmachung musz, der Form und dem 1nhalt nach, rechts
giiltig sein. Daraus entstehen viele Fragen, welche im intemationalen 
Privatrecht zu tiefen Meinungsverschiedenheiten Veranlassung ge
ben. Sie werden hier nur nebenbei erwahnt. 

Fixierung des strittigen Rechtszustandes. Wir sind gezwungen, 
hier eine Unterscheidungzu Machen. Einleuchtendist es, dasz, wenn der 
Schiedsspruch, yom Standpunkt eines spater urteilenden amtlichen 
Richters, ein "nationaler" Schiedsspruch ist, dieser, abgesehen von den 
Bestimmungen der lex fori iiber Nichtigkeit, Anfechtung, Appellation 
u. s. w., die strittige Rechtslage fixiert. Wird man aber dasselbe sagen 
konnen, wenn der Schiedsspruch ein "auslandischer" ist, und, wenn 
man dabei einen Unterschied Machen musz, was Macht den Schieds
spruch zu einem auslandischen? Ein inlandisches richterliches Urteil 
ist sehr leicht von einem fremden zu unterscheiden, weil der Richter 
Beamter ist, aber ein ahnliches Kennzeichen fehlt hier. Die vernunft
gemasze Losung der Frage gibt dem Schiedsspruch, insofem es notig 
sein mag ihm eine "Staatsangehorigkeit" zu gewahren, die des Staates, in 
dem das Schiedsgericht seine Sitzung abhaIt. Meines Erachtens ist aber 
die Nationalitat des Schiedsgerichts fiir die LOsung der Hauptfrage, die 
der Fixierung der Rechtslage, unerheblich. 1st der Schiedsspruch nach 
den Grundsatzen des internationalen Privatrechts regelmaszig und 
rechtsgiiltig, dann ist die Rechtslage fixiert, auch wenn der Schieds
spruch im Ausland erlassen ist. Das positive Recht und die Praxis ent
wickeln sich in dieser Richtung. 

Zwangsvollstreckung. Der obenerwahnte Unterschied musz auch 
hier gemacht werden. 1st der Schiedsspruch ein "nationaler" , dann fin
den natiirlich die Bestimmungen der nationalen Gesetze iiber die 
Zwangsvollstreckung. Anwendung. Wie ist es aber mit einem "auslan
dischen"? Eine logische Folgerung aus dem Grundsatz des intematio
nal-gemeinen Rechts bringt mit sich, dasz eine Zwangsvollstreckung, 
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sei es unter den Bedingungen und in den Formen der Gesetzgebung des 
St~tes, in dem man die Vollstreckung beansprucht, moglich sein 
musz. Die positiven Gesetzgebungen und die. Praxis in den Uindem, 
wo die Gesetze schweigen, bewegen sich in dieser Richtung; es gibt 
aber einen kiirzeren und einen Uingeren Weg. Der kiirzere besteht darin 
dasz die Bestimmungen des inHindischen Rechts einfach, oder mit ein
fachen Aenderungen, auf ausHindische Schiedsspriiche angewendet 
werden; der Hingere erfordert eine gewohnliche inHindische richterliche 
Entscheidung, wobei der "ausllindische" Schiedsspruch alierdings, 
wenn er regelmaszig und rechtsgiiltig ist;. die Rechtslage fixiert. Diese 
inlandische Entscheidung ist auf die gewohnliche Weise vollstreckbar. 
In Staatsvertragen tiber die gegenseitige Vollstreckung auslandischer 
Entscheidungen ist dieser Punkt meistens festgestellt. 

§ 38. Zwischenstaatliche Schiedsgerichte. 

Einleitende Bemerkun~en. Meine Auseinandersetzung wird eben
so gedrangtsein, wie die Literatur ausfiihrlich ist. Ich will nur beto
nen dasz sich hier eine Evolution in der Richtung eines Weltgerichts 
allmahlich vollzieht und die Widerstandsfahigkeit der Hindernisse 
messen. Gewisse Institute des positiven intemationalen Rechts, die 
gemischten Kommissionen, die Untersuchungskommissionen, die 
guten Dienste und die Mediation verdienen eine sehr ehrenvolle 
Erwahnung; sie konnen natiirlich zu einem Schiedsvertrag Veran
lassung geben. 

Die Natur der Streitigkeiten. Die Geschichte des Instituts der 
zwischenstaatlichen Schiedsgerichte hat gezeigt, dasz die Natur der 
Streitigkeit eine grosze Bedeutung hat. Die Streitigkeiten zwischen 
Staaten konnen juridische oder politische sein. Eigentlich ist eine 
dreigliedrige Spaltung notig, denn die politischen Fragen konnen bos
artige oder gutartige sein. Juridische Streitigkeiten, z. B. Streitigkei
ten auf dem Gebiet des internationalen Strafrechts oder des interna
tionalen Privatrechts, sind fiir eine schiedsrichterliche Entscheidung 
sehr geeignet; bosartige politische Streitigkeiten sind es nicht. Es gibt 
aber auch politische oder juridisch-politische Streitigkeiten, welche 
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man gutartige nennen konnte, und welche sich insofem fUr einen 
Schiedsvertrag eignen, a1.s beide Gegner einen verlorenen Prozesz 
einem Kriege vorziehen. Die politischen Streitigkeiten, welche in der 
Praxis einem zwischenstaatlichen Schiedsgericht unterworfen werden 
gehOren selbstverstandlich der letzterwiihnten Art an. Solche Verfah
ren fordem die angedeutete Evolution. 

Der Schiedsvertrag. Wie es bei Einzelpersonen der Fall ist, kann 
ein solcher entweder schon bestehende oder zukiinftige Streitigkeiten 
betreffen. Ob dieses letztere bei Einzelpersonen unbedingt erlaubt ist, 
mag casu quo fraglich sein, bei Staaten ist es sowohl nach den vemunft
maszigen Grundsatzen als nach den bekannten Haager Konventi
onen zulassig. Gerade der Vertrag, welcher sich auf zukiinftige Strei
tigkeiten bezieht, ist als eine Evolution in der Richtung eines Weltge
richts zu betrachten. Dabei kommt aber wieder der Unterschied zwi
schen bosartigen und gutartigen Streitigkeiten zum Vorschein. Man 
findet namlich ofters in Vertragen iiber zukiinftige Streitigkeiten 
Bestimmungen, die fUr gewisse Streitigkeiten, welche die Unabhan
gigkeit, die Ehre oder die vitalen Interessen eines Staates betreffen, 
eine Ausnahme machen. Der Ausdruck wird so gewahlt, dasz ein Staat 
nach freiem Ermessen die Tragweite der Ausnahme bestimmt. Es 
gibt Vertragsformen, welche auf jede Ausnahme verzichten, aber all
gemein sind diese nicht. Ein Hindernis auf dem Wege der Evolution 
ist dies.er Umstand gewisz. 

Die Organisation des Schiedsgerichts. Dabei bestehen auch 
Schwierigkeiten, aber keine uniiberwindlichen, wie aus den Haager Kon
ventionen ersichtlich ist. 

Die Zwangsvollstreckung. Eine iiberstaatliche Vollstreckungs
macht fehlt heute. Die Bedeutung dieses Mangels darf man weder 
iibertreiben noch unterschatzen. Bei juridischen Fragen und selbst 
bei gutartigen politischen Fragen geniigt die moralisehe Kraft, und so
lange es bosartige politische Fragen geben wird, wird das Endziel der 
Evolution schwerlich erreicht werden. 

Das Endziel der Evolution. Die Stufen der auf den Gipfel fiihren
den Treppe sehe ich sellon, und der Glaube fehlt mir nicht. DER KRIEG 

konnte die Menschheit plotzlich hinauffiihren, aber das schone Ge-
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baude des Weltgerichts auf dem Gipfel hatte dann noch in der Zeit 
des nachsten Erdbebens seine Tiichtigkeit zu erweisen. 

ZWElTER TElL DES SYSTEMS. 

Privatrechtliche VerhaItnisse. 

Zehnte Abteilung. 

PRIVATRECHTLICHE VERHALTNISSE 1M ALLGEMEINEN. 

§ 39. Grundbegriffe. 

Das Rechtsverhaltnis im internationalen Privatrecht. Ohne 
den Grundbegriff dieses VerhaItnisses kann ein System des internatio
nalen Privatrechts nicht entwickelt werden. rch musz deshalb, wenn 
der Begriff auch mehr der allgemein-menschlichen Rechtswissen
schaft angehort als dem positiven Recht, eine besondere Abteilung da
fUr bestimmen. Als allgemeine Einfiihrung in das internationale Pri
vatrecht wird diese Abteilung, wie ich hofie, niitzlich sein. Noch mehr 
als sonst habe ich mich hier bestrebt kurz zu sein; die Ausarbeitung 
der Grundbegriffe findet man in den folgenden Abteilungen. Das 
RechtsverhaItnis auf dem Gebiet des Privatrechts ist ein grund
satzlich unter dem Schutz der Gesellschaft stehendes Band zwischen 
zwei Rechtssubjekten, kraft dessen dem einen SUbjekt eine juridische 
Pflicht auferlegt und dem andren ein korrelativer Anspruch gewahrt 
wird. Der gesellschaftliche Schutz bildet aus dem Anspruch ein Recht. 
Pflicht und Anspruch konnen wechselseitig sein. Sowohl an der Seite 
der Pflicht als an der des Anspruches konnen mehrere Subjekte ste
hen. Die Pflicht kann auch auf der Gesamtheit der iibrigen Rechtsub
jekte ruhen, sodasz der Anspruch ein absolutes Recht wird; es kann 
auch sein, dasz die zu erfiillende Pflicht nur auf gewissen Subjekten 
ruht; das Recht ist dann ein relatives. 

Das Rechtsverhaltnis in der alten Lehre der sogenannten 
Statuten. Die alteren juristen, welche die historisch sehr bedeutende 
italienisch-franzosische Schule des internationalen Privatrechts bil
den, haben eine dreigliederige Einteilung d~r ortlichen Gesetze -
ortlich im Gegensatz zu dem gemeinen romischen Recht - eingefiihrt. 
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Die ortlichen Gesetze hieszen Statuten. Sie waren personlich,· sachlich 
oder gemischt, je nachdem sie, ausschlieszlich oder hauptsachlich, auf 
Personen, auf Sachen oderauf gemischte Gegenstande (Handlungen) 
Bezug· hatten. Fiir jede Sorte gab es eine Kollisionsnorm. Fiir das 
Rechtsverhaltnis war aber keine da. Hauptsachlich dadurch blieb 
die Statutenlehre praktisch unfruchtbar. Wirklichgemeinrechtlichist 
sie niemals gewesen. Heute ist sie tot; nur ihre Audrucksweise lebt noch 
und stiftet Verwirrung. Wenn aber auch die Lehre praktisch un
fruchtbar blieb, so hat sie, gerade durch ihren Hauptfehler, die Auf
merksamkeit der spateren Juristen auf das Rechtsverhaltnis gelenkt. 

Das Rechtsverhaltnis in den spateren Lehren des internatio
nalen Privatrechts. rch berufe mich hier auf den Meister SAVlGNY. 

Sein Prinzip: 
"dasz bei jedem Rechtsverhaltnisz dasjenige Rechtsgebiet 
"aufgesucht werde, welchem dieses Rechtsverhaltnisz seiner 
"eigentiimlichen Natur nach angehort oder unterworfen ist" 

ist die Morgenrote des heutigen intemational~n Privatrechts gewesen. 
Ein zu wohlwollender Kritiker hat mich den besten Schiiler SAVIGNYS 

genannt. Sein SchUler will ich geme heiszen, aber yom ,,""UTa.. lcp",," 
bin ich weit entfernt. Hier jedoch brauche ich seinem Prinzip nicht 
untreu zu werden; ich hebe nur hervor, dasz es von einem inter
national-gemeinrechtlichen Begriff des Rechtsverhaltnisses ausgeht. 
AIle anderen ebenfallS beriihmten Lehren gehen von diesem Begriff 
aus, zum Beispiel die Lehre der wohlerworbenen Rechte, welche ja 
nur anwendbar ist, wenn solche Rechte erkennbar sind, und selbst die 
Lehre der pers6nlichen A utonomie, welche es dem Selbstbestimmungs
recht der Personen iiberlliszt, zu bestimmen, welchem Gesetze ein Rechts
verhdltnis unterworfen sein soIl. 

Das Rechtsverhiltnis im gegenwartigen System. Ich ehre die 
Meister, meine Vorganger, aber die absolute Herrschaft der sogenatm
ten Kollisionsnormen erkenne ich nicht an. Dennoch bediene ich 
mich des international-gemeinrechtlichen Begriffes des Rechtsver
haltnisses als einer allgemeinen Einleitung zum internationalen Pri
vatrecht. Grundsatzlich hat jeder Staat, auch in seiner Isolierung, 
jedes Rechtsverhrutnis, welches auf eine, den vernunftgemaszen Be-

JITTA. 
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dingungen des allgemein-menschlichen sozialen Lebens entsprechende 
Weise entstanden ist, als Gmndlage juridischer Pflichten und kor
re1ativer Anspriiche anzuerkennen, solange es nicht auf eine denselben 
Bedingungen entsprechende Weise erloschen ist. Dasselbe hat auch 
die Gesamtheit der Staaten zu tun. Demzufolge ist jedes Rechtsver
hiiltnis grundsatzlich dem Recht des ortlichen Kreises zu unterwerfen, 
dem es in Verbindung mit seinem sozialen Zweck und mit seiner Ent
stehungsweise - eventue1l seiner Erloschungsweise - angehort, 
vor4,usgesetzt dasz es einen solehen Kreis gibt. Gehort es keinem bestimm
ten ortlichen Verkehrskreis an, so ist es dem intemational-gemeinen 
Recht zu unterwerfen, wenn dieses besteht, und sonst, subsidiarisch, 
den zu erforschenden vemunftgemaszen Gmndsatzen des intematio
nalen sozialen Lebens. Was diese Gmndsatze anbetriffti so ist zu be
m,erken, dasz die Gesamtheit der Staaten - und dasselbe gilt auf 
eineni beschrankten Gebiet ffir eine Union mehrerer Staaten -
immer die Macht hat, ein einheitlich-intemationales Recht festzuset
zen, wie in den §§ 8-10 erortert ist, wahrend der Staat, in seiner 
Isolierung, oft genotigt ist, mit einer nur relativ vemunftgemaszen 
LOsung zufrieden zu sein. 

Einteilun~ des Stoffes. Ueber das Rechtsverhaltnis, an sich, 
findet man in den positiven Gesetzgebungen nicht viel. Eine Ver
gleichung zwischen den Gmndsatzen und dem positiven Recht ware 
nicht sehr fmchtbar. Meine Absicht ist, in dieser Abteilung die inter
nationale Seite der Subjekte, des Gegenstandes, der Entstehungsweise 
und der Erloschungsweise der Rechtverhaltnisse zu beleuchten. Dar
aus wird ersichtlich werden, dasz das Rechtsverhaltnis das Riickgrat des 
intemationalen Privatrechts ist. Viele Prinzipien, we1che hier nur kurz 
angedeutet werden, werden in den folgenden AbteiJJmgen des Systems 
entwickelt. 

§ 40. Subjekte. 

Beschrankun~ des zu behandelnden Stoffes. Nur mit den Per
sonen, als Subjekten der Rechtsverhaltnisse, haben wir hier zu tun. 
Das Personenrecht ist d'er Gegenstand der folgenden Abteilung. Der 
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Begriff der Person gehort der allgeme~-menschlichen Rechtswissen
schaft an, und ist als intemational-gemeinrechtlich zu betrachten. 
Das ist auch der Fall bei der Unterscheidung der natiirlichenPer
sonen und der Recht$personen. 

Natiirliche Personen. Grundsatzlich besitzt jeder lebendeMensch 
die Fahigkeit, Subjekt eines RechtsverhaItnisses zu sein. Sein Leben 
fangt mit der Geburt an, mit Riickwirkung, in seinem Interesse, bis 
zur Erzeugung; es endet mit dem Tod. Die Begriffe "Erzeugung", 
"Geburt" und "Tod" sind natiirlich und gemeinrechtlich. Was die 
Erzeugung anbetrifft, liiszt die gesetzliche Berechnung der Schwanger
schaftsfristen, in beschranktem Masze, einige Abweichungen zu; 
diese sind hauptsachlich fiir das Erbrecht wichtig und werden dabei. 
neben andren sich auf die Geburt beziehenden Fragen, beriicksich
tigt. Der Zeitpunkt des Todes bietet, ebenfalls imErbrecht, einige 
aus gesetzlichen Bestimmungen entstehende Schwierigkeiten; auch 
diese werden spater erortert. Das Rechtsinstitut der Verschollenheit 
hat eine natiirliche Grundlage, seine Entwicklung ist positiv-rechtlich. 
Grundsatzlich hat also jeder lebende Mensch Rechtsfahigkeit. Der 
Staat darf diese, urn des Rechts willen, normieren. Er darf ebenfalls 
die Handlungsfahigkeit des Menschen einschranken. Der Staat wiirde 
aber die juridischen Schranken seiner Souveranitat grundsatzlich 
iiberschreiten, wenn er einem lebenden Menschen die Eigenschaft, 
Rechtssubjekt zu sein, absprechen wollte. Selbst die Macht des mensch
lichen Geschlechts findet hier eine juridische Grenze. Im positiven 
Recht wird ofters, bei besonderen Zustanden, von dem Gedanken einer 
absoluten Staatssouveranitat ausgegangen, und so findet man Rechts
institute wie die Sklaverei, den biirgerlichen Tod und die prinzipielle 
Rechtsunfahigkeit der Staatsfremden. Diesen Instituten fehlt die 
intemationale Anerkennung; sie sind im Verschwinden begriffen. 
Bisweilen wird gesagt, dasz die intemationale Anerkennung ver
weigert wird, well die erwahnten Institute der "Offentlichen Ordnung" 
widersprechen; aber dieser Ausdruck ist zu ungenau und bringt zu 
weitgehende Folgerungen mit sich. Die Erklarung, dasz der Miszbrauch 
der tatsachlichen Macht des Staats zur Folge hat, dasz andere Staaten 
ihre Mitwirkung in ihrem ortlichen Verkehrskreis verweigern, wenn 
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man Rechtsanspriiche auf solche Unf1ilrigkeiten griindet, ist besser. 
Rechte, we1che in einem fremden Verkehrskteis erworben worden sind, 
zum Beispiel von dem Erben eines lebenden, aber fiir tot erkl1irten 
Menschen, brauchen nicht grundsatzlich abgesprochen zu werden,' 
was leicht der Fall sein konnte, wenn das Rechtsinstitut als nicht 
bestehend betrachtet wiirde, wegen seines Widerspruches zu der 
"offentlichen Ordnung". Der freundliche Leser wird wohl wissen, 
dasz ich vor der vernunftgemaszen .Ordnung des offentlichen und 
privaten sozialen Lebens den groszten Respekt hege, aber diese Ehr
furcht iibertrage ich nicht auf die Lehre, we1che gewisse fremde Gesetze 
und Rechtsinstitute als strittig mit einem unklaren Begriff der "offent
lichen Ordnung" erklart und deshalb ihre Anwendung oder Anerken
nung verweigert. Man kann mit diesem Begriff, gerade weil er unklar 
ist, ungeflihr tun, was man will, deshalb bisweilen auch etwas Verniinf
tiges. Das ist ein mildernder Umstand, mehr aber nicht. Sehr oft 
werden wir den erwahnten Begriff in dem System finden, insbesondere 
in der Gesel1schaft des spater zu beleuchtenden Nationalitatsprinzips. 
Re~htspersonen. Eine alte, aber noch ktaftige Lehre; welche 

gerne fiir vernunftgemasz gehalten werden will, nennt jede Rechts
person - ein rechtsfahiges Wesen, welches nicht Mensch ist - eine 
Fiktion, Schopfung der Staatsallmacht, welche einen Ziegelstein 
rechtsfahig Machen kann. Demzufolge, wird gelehrt, hat ein Staat 
ein Wesen, welches einem fremden Staat eine unwirkliche Existenz 
verdankt, als dasjenige zu betrachten, was es wirklich ist, namlich: gar 
nichts! Mir scheint entschieden diese Lehre mit den vernunftgemaszen 
Grundsatzen im Widerspruch. Nach diesen Grundsatzen sind Rechts
personen keineswegs Fiktionen, sondern der Wirklichkeit entsprechen
de Schopfungen des sozialen Lebens, ebenso gut existenzberechtigt, 
wie Wesen von Fleisch und Knochen. Ohne Verbindungen zwischen 
den Menschen ist das Lebennichtmenschenwiirdig. Grundsatzlichsind 
Korperschaften, Vereine, Gesellschaften und selbst Stiftungen im 
offentlichen und im privaten internationalen Verkehrsleben als 
rechtsfahige Wesen zu betrachten, sobald sie einen sozial niitzlichen 
Zweck, eine lebensfahige Organisation und die zur Erreichung des 
Zweckes notigen Mittel besitzen. Diese Bedingungen mag der Staat 
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gesetzlich normieren, sowohl den im Inland als den im Ausland ins 
Leben gerufenen Rechtspersonen gegentiber; damit ist seine relative 
Souveranitat gesichert. Das positive Recht ist, mehr oder weniger 
unter dem Einflusz der Fiktionslehre, viel strenger; den Unterschied 
zwischen inlandischen und auslandischen Rechtspersonen fUhrt es 
oft sehr weit durch, und mit Beziehung auf die letzteren lassen sich 
die Gesetzgeber ofters von unfreundlichen politischen und wirtschaft
lichen Erwagungen leiten. Wir werden aber in der, dem Personenrecht 
gewidmeten Abteilung sehen, dasz eine ziemlich starke Evolution in 
der Richtung der Grundsatze stattfindet. Der Einflusz DES KRIEGES 

wird dabei auch berucksichtigt werden. 

§ 41. Gegenstand. 

Begriff und Einteilung. Ein Rechtsverhaltnis enthaIt, wie wir 
im § 39 gesehen haben, eine Pflicht und einen korrelativen Anspruch. 
Dieser Inhalt ist sein Gegenstand, und nach diesem Gegenstand sind die 
RechtsverhaItnisse einzuteilen. Pflicht und Anspruch konnen per
sonlich sein oder vermogensrechtlich, je nachdem sie die Personen 
oder ihr Vermogen betreffen; beide Arten konnen eine absolute oder 
eine relative Natur besitzen, je nachdem die Pflicht, dem Berechtig
ten gegentiber, allen andren Rechtssubjekten oder nur bestimmten 
obliegt. Gemischte Rechtsverhaltnisse gibt es eigentlich nicht, aber 
zwei Rechtsverhaltnisse, von denen die eine personlich und die andere 
vermogensrechtlich ist, konnen auf derselben Grundlage bestehen, wah
rend die Verletzung eines absoluten Anspruchs ein relatives Rechts
verhaltnis ins Leben rufen kann. Nur eine allgemeine Andeutung 
der verschiedenen Arten wird hier gegeben, unter Verweisung auf 
spatere Abteilungen und Paragraphen. Dasz die Entstehnng und die 
Auflosung der Rechtsverhaltnisse mit ihren verschiedenen Unterarten 
in Beziehung stehen, ist selbstverstandlich. 

Absolute personliche Rechtsverhaltnisse. Es ist schon betont 
(§ 2), dasz der Mensch, innerhalb juridischer Schranken, tiber seine 
eigne Personlichkeit Herr ist, dasz er einen eigentiimlichen Sou
veranitatskreis besitzt. Dieser Kreis umfaszt das Leben, die Ehre, 
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die Freiheit, die Gesundheit und die Arbeitskraft. Grundsatzlich 
darf der Staat nur urn des Rechts willen in diesen Kreis eingreifen. Wird 
der Anspruch des Menschen auf die Respektierung seines personlichen 
Herrschaftskreises verletzt, so entsteht, als Folge des absoluten, Rechts, 
ein Anspruch auf Beseitigung der Verletzung; ein relativer Anspruch 
auf Entschadigung kann auch, unter Umstanden, entstehen. 

Relative personliche Rechtsverhaltnisse. Dies ist das Gebiet 
des Familienrechts, im engen und im weiteren Sinn. An dieser 
Stelle ist nur zu betonen, dasz nach den vernunftgemaszen Grund
satzen entstandene FamilienverhaItnisse einen internationalen Schutz 
beanspruchen konnen. 1m positiven Recht werden wir den sehr 
scharfen Streit zwischen dem Nationalitatsprinzip und dem Prinzip 
des Wohnsitzes finden, ein Streit, welcher hauptsachlich die Frage 
betrifft wann FamilienverhaItnisse, im internationalen Verkehrsleben, 
als nach den vernunftgemaszen Grundsatzen entstanden betrachtet 
werden miissen. lch verweise hier auf die zwolfte Abteilung. 

Absolute patrimoniale Rechtsverhaltnisse. Der Typus ist das 
Eigentumsrecht, aber es gibt viele andere VerhaItnisse, welche dieselbe 
absolute Natur besitzen. Noch immer ist fUr die internationale Seite 
dieser Rechte der Unterschied zwischen unbeweglichen und beweg
lichen Sachen wichtig. Es gibt auch absolute Rechte auf Immaterial
giiter, das Recht auf Werke der Kunst oder der Literatur, auf Er
findungspatente u. s. w .. Solche Rechte sind oft mit absoluten per
sonlichen VerhaItnissen verkniipft; nach meiner Meinung gehoren 
sie in die vorliegende Rubrik, wenn sie sich auf etwas beziehen, 
was Bestandteil eines Vermogens sein kann, was bei Kunstwerken 
und Patenten regelmaszig der Fall ist. Ich bet one hier nur, dasz die 
Frage, was die Natur des geistigen Eigentums sei, und wie wir 
diliei zwischen absoluten personlichen und absoluten patrimonialen 
Rechten zu unterscheiden haben, der allgemein-menschlichen Rechts
wissenschaft angeh6rt. Absolute Rechte auf Immaterialgiiter haben 
sehr entschieden ihre internationale Seite. lch verweise dabei auf 
die dreizehnte Abteilung dieses Systems. 

Relative patrimoniale Rechtsverhaltnisse. Die Einzelheiten 
dieser Verhaltnisse sind in die, dem internationalen Obligationen-
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recht gewidmeten vierzehnte Abteilung des Systems aufzunehmen. 
Zu bemerken ist dasz die Forderung, das heiszt der Anspruch auf eine 
Leistung, als aktiver Teil eines Schuldverhiltnisses Bestandteil 
eines Vermogens sein kann; wahrend die Forderung auch derart mit 
einem Papier verkniipft sein kann, dasz das Papier ein Wertpapier 
wird. Dabei verweise ich nach den § § 57 und 60. Auch die N atur der 
Wertpapiere ist ein Gegenstand der aUgemein-menschlichen Rechts
wissenschaft. 

§ 42. Entstehung. 

Allgemeines. Die soeben erwahnte Rechtswissenschaft kennt ver
schiedene QueUen dei RechtsverhaItnisse. Die erste ist die iuridische 
Tatsache, die Tatsache welche, nach den Grundsatzen des sozialen 
Lebens, eine erzwingbare juridische Pflicht mit korrelativem Recht 
erzeugt. Diese QueUe liegt so tief, dasz die Gesetze meistens die juri
dische Tatsache der Wissenschaft iiberlassen. Die tm Privatrecht 
wichtigste Art der juridischen Tatsachen ist die juridische Handlung 
oder Rechtshandlung, die Handlung eines Rechtssubjekts, welche den 
Zweck. hat, ein RechtverhaItnis zu erzeugen oder zu andern, und 
diesen Zweck, nach den Grundsatzen des sozialen Lebens, erreicht. 
Mit der Rechtshandlung beschaftigten sich die Gesetzgebungen nicht 
selten, beriicksichtigen aber meistens nur einige Seiten derselben. 
Eine Abart der Rechtshandlungen, und wieder ist es im Privatrecht 
die wichtigste, ist der Vertrag, die Verabredung, welche ein Rechts
verhiltnis erzeugt oder andert. Damit beschaftigen sich die Gesetze 
sehr viel, so viel sogar dasz nur der Kern des Begriffs gemeinrechtlich 
genannt werden darf. 

Die juridische Tatsache. Mit gewissen Tatsachen verbindet das 
international-gemeine Recht eine erzwingbare Pflicht, zum Beispiel 
mit der schadlichen, zurechnungsfahigen und schuldhaften Tat eines 
Rechtssubjektes. Auch hier ist nur der. Kern des Rechtsverhiltnisses 
gemeinrechtlich. Abgesehen von der Auslegung jeder Silbe der Worte, 
welche die QueUe des SchuldverhaItnisses umschreiben, findet man 
in den positiven Bestimmungen bei manchen wichtig~ Einzelheiten, 
namIich bei der Bestimmung der verpflichteten und der berech-
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tigten Person, sowie bei der Normierung des Umfangs undder Dauer 
der Pflicht eine grosze Verschiedenheit. Diese Verschiedenheit kann die 
Staatenkollektivitat aufheben, der isolierte Staat kann nur zu einer 
relativ vernunftgemaszen Losung kommen. Diese Losung besteht 
dalin, dasz die Tatsache, wenn es moglich ist, lokalisiert wird, das 
heiszt, dasz mittels einer genauen Priifung ihrer sozialen Bedeutung 
festgestellt wird, dasz sie einem bestimmten ortlichen Verkehrskreis 
angehOrt. Gelingt die Lokalisation, so ist das Recht d~s Verkehrs
kreises, in welchem die Tatsache lokalisiert ist, auf die juridischen 
Folgen der Tatsache anzuwenden, sodasz nur fiir Tatsachen, welche 
keinem bestimmten Verkehrskreis angehoren, also fiir Verhiiltnisse 
des reinen iiberstaatlichen Verkehrslebens, das gemeine internatio
naIe Recht, wenn es besteht, und subsidiarisch die vernunftgemaszen 
Grundsiitze seIber die angedeuteten Folgen beherrschen. Weiter kann 
nur die Gesamtheit der Staaten, beziehungsweise eine Union mehrerer 
Staaten, gehen. Der angedeutete relativ vernunftgemasze Grundsatz 
ist keine klassische Kollisionsnorm, er ist elastisch genug, um sich 
nach den wechselnden Umstanden des Verkehrslebens zu richten, 
und der ortliche Verkehrskreis, welchem ein Rechtsverhiiltnis angehort 
ist nicht stets der Kreis, in we1chem der Ort liegt, wo die Tatsache 
stattfand. 

Die Rechtshandlun~. Bei dieser besonderen Art der juridischen 
Tatsachen ist ebenfalls die Lokalisation wichtig. Einfach ist hier aber 
die Anwendung des Grundsatzes nicht. Es gibt hier ein personlich oder 
mittels eines Vertreters handelndes Rechtssubjekt, und, abgesehen 
von der Vertretungsmacht, sind bei der Entstehung eines Rechts
verhiiltnisses die Handlungsfahigkeit des Subjekts und die Form, 
die durch die Handlung entstehende, auszerlich wahrnembareAenderung 
der Dinge, wichtige Elemente. 1st das Rechtsverhaltnis entstanden, 
dann sind die Jurisdiktion fiir die Erzwingung und die Erzwing
barkeit, am Orte wo man erzwingen will, iiuszerst wichtig. Hier geniigt 
es, die verschiedenen besonderen Umstiinde, welche neben der Loka
lisation Einflusz ausiiben, kurz anzudeuten. Was die Handlungsfiihig
keit anbetrifft, verweise ich nach der elf ten Abteilung dieses Systems. 
Die Formfrage ist eine alte, ehrwiirdige Frage. Es gibt ein adagium: 
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"locus regit actum" welches, inso/ern man es niche ubersetzt, wenn nicht 
gemeinreehtlich, so doch intemational-herkommlich ist, aber doch nur 
so, dasz, sobald man das Wort "regit" ubersetzt, eine tiefe Meinungs
verschiedenheit ansTageslicht kommt. EineAuffassung erkl3rl dieAn
wendung der Gesetze des Ortes, wo die Handlung stattfand, als imperativ 
vorgeschrieben; nach der entgegengesetzten Auffassungist dieseAnwen
dung nur /akultativ, sodasz auch die Formen des ortlichen Kreises, dem 
die Handlung angehort, geniigen. Relativ vemunftgemasz ist meines 
Erachtens die zweite Auffassung, aber da, wo die nationalen Gesetze 
einen imperativen Text enthalten, ist grundsatzlich diese fakulta
tive Auslegung nicht durchzufuhren. Die Jurisdiktionsfrage ist im 
§ 35 erortert. Was die Erzwingbarkeit betrifft, so kann es nach den 
Grundsatzen der Jurisdiktion vorkommen, dasz man eine juridische 
Pflicht in einem anderen ortlichen Verkehrskreis als dem Kreis, wel
chern das Rechtverhrutnis, auf welches sich die Pflicht stutzt, ange
hort, erzwingen will und dasz die Gesetze des Ortes, wo die Erzwin
gung geschehen solI, eine solche Pflicht fur nicht erzwingbar erklaren. 
Dann unterbleibt die Erzwingung. Das hangt von der Auslegung der 
ortlichen Gesetze abo Spricht man hinterher, wenn die Unerzwing
barkeit nach dieser A uslegung /eststeht, von einem Streit gegen die 
"offentliche Ordnung", so wie diese 6rtlich aufgefaszt wird, dann ist 
das nicht geradezu uIirichtig, es ist aber unnotig und verwirrend. 
Ein Beispiel unerzwingbarer Pflichten finden wir bei den personliehen 
Reehtsverhrutnissen zwischen Ehegatten. 

Der Vertrag. In der allgemein-mensehlichen Rechtswissensehaft 
ist der Vertrag nieht ausschlieszlieh ein Institut des Reehtes der 
Schuldverhrutnisse, aber in diesem Recht ist die intemationale Seite 
des Vertrags am wichtigsten. Da der Vertrag eine Abart der Rechts
handlungen ist, findet dasjenige, was unter der vorigen Rubrik gesagt 
ist, im allgemeinen entsprechende Anwendung. Nur will ich, was 
die Lokalisation anbetrifft, hervorheben, dasz der ortliche Ver
kehrskreis, dem ein Vertrag angehoren kann, durchaus nieht stets 
der Kreis ist, in welehem der Vertrag abgesehlossen ist, und eben
falls nicht stets der Kreis, innerhalb dessen der Erfiillungsort liegt. 
Daraus ist ersichtlieh dasz das Lokalisationsprinzip nieht eine klas-
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sische Kollisionsnorm ist. Naheres findet man in der vierzehnten 
Abteilung. 

§ 43. A ulliJsung. 

Allgemeine Uebersicht. Zwischen det Entstehung und der Auf
losung eines RechtsverhaItnisses besteht eine logische gemeinrecht
lich anerkannte, Beziehung. Es ist natiirlich, dasz man einen Knoten 
auflost mittels Bewegungen, welche diejenigen des Zusammenkniip
fens in umgekehrter Folge wiederholen. So lost der Tod ein Rechts
verhaItnis auf, das von dem Leben abhangt, der Lauf der Zeit ein 
zeitweiliges RechtsverhaItnis, die Erfiillung, die Erfiillungspflicht, 
ein neuer Vertrag eventuell ein aus einem Vertrag entstandenes Schuld
verhaItnis. Es ware aber unrichtig, diese logische Beziehung in die 
Form einer Kollisionsnorm zu gieszen und zu sagen, dasz das Gesetz, 
welches die Entstehung eines Reehtsverhaltnisses beherrscht, aueh 
seine Auflosung normiert. Wahr ist nur, dasz, wenn ein Reehtsverhalt
nis lokalisiert werden kann und also den Gesetzen eines bestimmten 
ortlichen Kreises unterworfen wird, und die Gesetze desselben Kreises 
mit einerTatsaehe, welche stattgefunden hat, eine auflosende Wir
kung verbinden, das RechtverhaItnis aufge16st wird, vorausgesetzt 
dasz das Verhiiltnis noch immer dem urspriingliehen ortlichen Ver
kehrskreis angehort. Diese Voraussetzung nimmt der Regel die 
masehinenmiiszige Wirkung. Manehe Anwendungen dieser Regel 
werden wir im Familien-, im Sachen- und im Obligationenreeht fin
den. Eine Aenderung der Staatsangehorigkeit oder des Wohnsitzes 
einer Person oder der Lage einer beweglichen Sache, welche naeh dem 
Entstehen eines Reehtsverhaltnisses stattfindet, bleibt auf die Be
dingungen seiner Auflosung nicht ohne Einflusz. Hier will ieh in
zwischen nur eine Anwendung der obenerwiihnten Regel machen. 
1eh wahle dazu ein Reehtsinstitut, welches im internationalen Privat
recht seiner Schwierigkeit wegen beriihmt ist, die auflosende Verjah
rung. Weder das Ende eines zeitweiligen Reehtsverhaltnisses mittels 
der Beendigung einer Frist noeh die Vermutung der Erfiillung, we1che 
das Gesetz mit dem Ablauf einer gewissen Zeit verbindet, werde ieh 
beriieksichtigen; das 1nstitut der auflosenden 'oder lahmenden Ver 
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jahrung wird mich instandsetzen ein Hindernis der Evolution des 
internationalen Rechts der Verjahrung anzudeuten und zu messen 

Die aufl6sende oder Hihmende Verjiihrun~. Die Frage ob die Ver-' 
jahrung auflost oder nur die Erzwingbarkeit lahmt, wird nur erwahnt; 
sie gehort der allgemein-menschlichen Rechtswissenschaft an. Dem 1n
stitut der Verjahrung fehlt ein vernunftgemaszer Grundsatz keines
wegs, Rechtsstreitigkeiten sollen sich nicht auf einen Tatbestand griin
den, welcher Iangst verflossenen Zeiten angehort; das ist eine Bedin
gung der sozialen Ordnung. Aber die Dauer der Verjahrung und die 
Einzelheiten, wie ihre Hemmung, ihre Unterbrechung u. s. w., sind 
Schopfungen des positiven Rechts. So lange die Gesetzgebungen mit 
Hjnsicht auf die Dauer und die Einzelheiten verschieden sein werden, 
musz dafur eine Verweisung nach einem bestimmten Gesetz erfol
gen. Nur die Gesamtheit der Staaten kann eine Vereinheitlichung des 
Rechts der Verjahrung zustandebringen, der Staat, in seiner 1solie
rung, musz sich mit einer nur relativ vernunftgemaszen Losung zufrie
dengeben und nach einer Gesetzgebung verweisen. Dieser letztere Um
stand hat zu einer Meinungsverschiedenheit, in der Wissenschaft 
und in der Praxis, Veranlassunggegeben. Es gibt zwei Systeme. Das 
eine verweist auf die Gesetzgebung des uber eine Klageurteilenden 
Richters, nach der lex fori, wie man Ofters sagt; das andere, die Anwend
barkeit eines bestimmten Gesetzes auf das Rechtsverhaltnis selbst vor
aussetzend, will dasselbe Gesetz, die lex obligationis, auf die Verjah
rung anwenden. Fiir beide Systeme laszt sich etwas sagen. Auf der einen 
Seite kann man behaupten, dasz, wenn ein RechtsverhaItnis kraft der 
Gesetze eines auslandischen Verkehrskreises, dem es angehort, aner
kannt wird, und wenn dieselben Gesetze es a1s aufgelOst betrachten, der 
Grund der Anerkennung verschwindet. Auf der andren Seite kann ge
sagt werden, dasz, wenn man vor einem inlandischen Gericht ein 
Rechtsverhaltnis geltend macht, welches kraft auslandischer Gesetze 
entstanden ist, fur dieses Rechtsverhaltnis bei den inlandischen Gerichten 
eine vernunftgemasze Jurisdiktionsgrundlage bestehen musz, und 
dann kann die Anwendung des inlandischen Verjahrungsrechts, inso
weit es die Forderung lahmt, dem Geist der inlandischen Gesetze, wel
che das Aufrechterhalten der ortlichen sozialen Ordnung bezwecken, 
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entsprechen. Die Forderung wird also als verjahrt betrachtet, sowohl, 
wenn die Bedingungen des lex obUgationis, als wenn die der lex fori 
erfiillt sind. Diese LOsung ist nur relativ vernunftgemasz, und ist auszer
dem fiir den internationalen Verkehr wenig zufriedenstellend, wenn die 
Jurisdiktion der inlandischen Gerichte sich zu weit erstreckt. Verein
heitlichung der Dauer und der iibrigen Einzelheiten der Verjiihrung 
ware bei RechtsverhaJ.tnissen, welche im internationalen Verkehr sehr 
oft vorkommen, die absolut vernunftgemasze LOsung. Nur dill Staaten
gesamtheit kann diese verwirklichen. Den Anfang einer Evolution findet 
man im positiven internationalen Recht des Eisenbahnfrachtverkehrs. 
Da hat man wenigstens die Dauer vereinheitlicht. 1m Haager Entwurf 
eines einheitlichen Wechselrechts hat man dasselbe getan. 

Elfte Abteilung. 

PERSONEN. 

§ 44. ] uridische Beziehungen zwischen einer Person und 
einem Staatsgebiet. 

Al1~emeine Bemerkung. Der Unterschied zwischen natiirlichen 
Personen und Rechtspersonen musz auch hier gemacht werden. Meine 
Absicht ist, die in dem Titel angedeuteten Beziehungen zunachst mit 
Hinsicht auf naturliche Personen zu besprechen und nachher, am Rnde 
des Paragraphen, die Frage zu stellen, ob es bei Rechtspersonen ahn
liche Beziehungen gibt. 

Staatsangehorigkeit. Ich erlaube mir, was diese juridische Bezie
hung anbetrifft, auf § 4 zu verweisen. 1m offentlichen Recht ist 
die StaatsangehOrigkeit die unentbehrliche Grundlage der politischen 
Pflichten und Rechte der Menschen; viele sehr bedeutende Gelehrten 
behaupten, dasz auch im international en Privatrecht die Menschen 
grundsatzlich, wenn auch nicht ohne Ausnahmen, den Gesetzen des 
Staats unterworfen werden mussen, dem sie im politischen Sinn ange
horen. Das ist das sogenannte privatrechtliche N ationalitatsprinzip, wel
ches man ofters dem Prinzip des Wohnsitzes gegenuberstellt. Meistens 
wird dem Nationalitatsprinzip die Form einer universellen, iiber den 
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Gesetzgebungen schwebenden KQllisionsnorm gegeben und als Grund
lage der Ausnahmen die, ebenfalls als ein universe11er Begriff auf
gefaszte "offentliche Ordnung" betrachtet. Der Mensch so11 also 
grundsatzlich und iiberall, das heiszt in allen Staaten, insbesondere 
was seinen Status und seine Handlungsfahigkeit betrifft, den Gesetzen 
seiner politischen Heimat unterworfen sein, soweit der Richter diese 
Gesetze nicht, auf Grund eines Widerspruches mit der "offentlichen 
Ordnung", auszer Anwendung laszt. Nicht ohne Verzerrung der ural
ten Fachsprache nennt man die nationale Gesetzgebung das statut·um 
personate eines Menschen. Diese privatrechtliche Staatsangehorigkeit 
ist nicht notwendig von denselben Merkmalen wie die politische ab
hangig, aber eine verschiedene Normierung wiirde das Fehlen einer 
Harmonie zwischen dem nationalen Gefiihl und den auszeren -Merk
malen der Nationalitat scharfer betonen, und darum wird der Unter
schied in der Regel nicht gemacht. Die praktischen Schwierigkeiten 
welche die Feststellung und der Beweis der Staatsangehorigkeit im 
offentlichen Recht bieten, findet man auch im intemationalen Privat
recht. Sie sind bei dem letzteren in der Praxis viel groszer, wei! man in 
einer Rechtsstreitigkeit, deren Entscheidung von der Anwendung des 
nationalen Gesetzes des Gegners abhangt, zu beweisen haben kann, dasz 
dieser Gegner eine Staatsangehorigkeit besitzt, welche er leugnet. Bei 
Heimatlosen ist natiirlich das Nationalitatsprinzip nicht durchfiihrbar; 
manist dann wohl gezwungen, den Wohnsitz oder selbst den Aufenthalt 
als subsidiarische Grundlagen zu betrachten. 

Wohnsitz. Zwischen dem Staat und der Person, welche in dem Staats
gebiet ihren Wohnsitz begriindet hat, entsteht auch eine juridische 
Beziehung, sowohl wenn die Person ein Staatsangehoriger ist, als 
wenn sie ein Staatsfremder ist. Unrichtig ist, offen gesagt, die Behaup
tung, dasz das Prinzip des Wohnsitzes, imintemationalenPrivatrecht, 
eine den Mensch emiedrigende Untertanigheit bedeuten sollte, wwend 
das Nationalitatsprinzip Menschenwiirde und Freiheit mit sich bringen 
soIl. Als Argument sind solche leidenschaftliche Bezeichnungen ohne 
Wert; iibrigens wahlt der Mensch seinen Wohnsitz mit unendlich mehr 
Freiheit als den Ort seiner Geburt, sein Blut oder die Farbe seiner Haut. 
Ich mochte gem in dem Streit zwischen den beiden Prinzipien unpar-
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teiisch bleiben. Und so hebe ich hervor, dasz das Prinzip des Wohnsit
zes, im intemationalen Privatrecht, Schwierigkeiten darbietet, nahezu 
eben so grosz wie die welche sein Gegensatz, das Nationalitatsprinzip, 
mit. sich bringt. Die Hauptschwierigkeit ist die Disharmonie zwischen 
dem dauerhaften, ohne Vorbehalt gewiihlten Domizil des englischen, und 
gewissermaszen auch des amerikanischen Rechts, so wie man diesen 
aus der Gerichtspraxis und aus den Arbeiten eines DICEY, eines WES

LAKE oder eines FOOTE zum Beispiel kennen lemt, und dem einfachen 
Domizil des kontinentalen Rechts. Das erstere nahert sich einer Wahl
nationalitat, das zweite ist blosz die Hauptniederlassung. An zweiter 
Stelle hat man das gesetzliche Domizil gewisser Personen, Minder
jiihriger, Ehefrauen oder Entmiindigter zu beriicksichtigen. Dieses hat 
eigentlich nur die Bedeutung eines Gerichtstandes, im internationalen 
Recht wird es oft zu einer iiberstaatlichen J urisdiktionsgrundlage; man 
hat sogar behauptet, dasz das nationale Gesetz einer Person auch dem 
auslandischen Richter gegeniiber zu bestimmen hat wo das gesetzliche 
Domizil dieser Person sei. Endlich hat man den fiktiven, fiir eine 
gewisse Angelegenheit gewahlten Wohnsitz; dieser hat mit dem Status 
und der Handlungsfiihigkeit der Person nichts zu schaffen. 

Einfacher Aufenthalt. Dieser Ankniipfungspunkt hat nicht die 
Bedeutung der Staatsangehorigkeit oder des Wohnsitzes, aber er hat 
seine Bedeutung. Der Mensch wird durch den Aufenhalt ein zeitweiliger 
Untertan, ein subiectus temporarius, wie GROTIUS und HUBER sagen; er 
ist den ortlichen Gesetzen unterworfen in einem Masz, welches mit dem 
Grad seines Eindringens in den ortlichen Verkehrskreis iibereinstimmt. 
Diese Unterworfenheit zeigt sich nicht nur bei strafbaren oder uner
laubten Handlungen, unter Umstanden kann sich darausergeben,dasz 
eine Berufung auf seine nationalen oder domiciliaren Gesetze von den 
ortlichen Gerichten zuriickgewiesen wird. 

Einfache Teilnahme an dem ortlichen Geschaftsleben. Diese 
kann mittels eines Vertreters oder Agenten, brieflich oder telegraphisch, 
selbst mittels eines Fernsprechapparates geschehen. Ohne Einflusz 
bleibt dieser Ankniipfungspunkt nicht. 

Die Ankniipfungspunkte bei Rechtspersonen. Nicht die oben
genannten Umstande, sondern ahnliche sind zu beriicksichtigen. Eine 
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Rechtsperson kann so eng mit einem lokalen Verkehrskreis verbunden 
sein, dasz man von einer, wenn auch sehr besonderen, Nationalitat 
sprechen kann. Diese enge Verbindung besteht eigentIich aus drei An
kniipfungspunkten, namlich dem Ort der Griindung, dem Sitz der Ver
waltung und dem Mittelpunkt der Geschafte. Es kann auch sein, dasz eine 
Rechtsperson, welche in einem Staat entstanden und daselbst den Sitz 
ihrer Verwaltung hat, in einem andren Staat den Mittelpunkt ihrer ge
schaftlichen Tatigkeit hat. Diesen letzten U mstand kann man als einen, 
wieder sehr besonderen, Wohnsitz betrachten. Die Rechtsperson kann 
endlich in einem Staat nur eine Zweigniederlassung haben oder einfach 
nur an dem ortlichen Verkehr teilnehmen. Naheres findet man im § 46. 

§ 45. Status und- Handlungsfahigkeit der naturlichen Personen. 

Vorbemerkungen. Gewisse fUr den Status wichtige Einteilungen 
der Personen sind natiirlich und gemeinrechtlich, nicht nur die Ein
teilung nach dem Geschlecht, welche ganz gewisz sowohl von der 
Staatsangehorigkeit als von dem Wohnsitz unabhangig ist, sondern auch 
die Einteilung in Kinder- und Erwachsene, wenn man von der iibri
gens nicht ganz wil1kiirlichen Altersgrenze Abstand nimmt, und die in 
geistig gesunde Menschen und Geisteskranke, wenn man die Ent
miindigungsprozedur auszer Acht laszt. Andere Einteilungen sind po
sitiver Natur, wie zum Beispiel die, welche von der Ehe abhangen 
oder von einer Annahme an Kindesstatt. Auch sind gewisse Griinde der 
Handlungsunfahigkeit natiirlich und gemeinrechtIich, das ganz junge 
Alter oder die Verriickheit; andere wieder positiver Natur, wie die 
Handlungsunfahigkeit der Ehefrau. Die Unterschiede, welchepositiver 
N atur sind, sind auch in den nationalen Gesetzgebungen verschieden 
gestaltet, und da der Staat in seiner Isolierung diese Verschiedenheit 
selbst nicht was die Hauptsachen anbetrifft, aufheben kann, haben die 
Juristen, welche iiber die sogenannte Kollisionen der biirgerlichen Ge-. 
setze geschrieben haben, sich bemiiht, den Status und die- Handlungs.
fahigkeit einer Person, von einem bestimmten Gesetz, dem perso.nlichen. 
Gesetz eines Menschen, abhangen zu lassen. Dieser Ausdruck "person-
liches Gesetz", ist gewissermaszen neutral, die Frage, ob die Nationa;-
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IWit, der Wohnsitz, der Aufenthaltsort oder die Teilnahme an dem ort
lichen Verkehr nach dem positiven Recht eines bestimmten Landes als 
Maszstab dienen, bleibt dahingestellt. Auch weiter im System, wenn ich 
in dieser Beziehung das Gesetz andeuten will, welches in einem bestimm
ten Lande, auf den Status und die Handlungsfahigkeit einer Person ange
wendet wird, spreche ich der Kiirze halber, von dem pers6nlichen 
Gesetz einer Person. Den Ausdruck statutum personale, welcher, bei seinen 
vielen alten und neuen Bedeutungen, notigenfalls auch die der in einem 
bestimmten Lande geltenden Auffassung iiber den Status haben konn
te, vermeide ich sorgfaltig. Ich nehme hier keineswegs eine universelle 
Kollisionsnorm an und suche iiberhaupt eine Kollisionsnorm nicht; 
mein Zweck ist nur, den vier in dem vorigen Paragraph angegebenen 
Ankniipfungspunkten die Bedeutung zu geben, welche ihnen nach den 
vernunftgemaszen Grundsatzen gebiihrt, urn danach das Resultat 
meiner Nachforschungen mit dem positiven Recht zu vergleichen. 

Absolut und relativ vernunft~emasze Grundsatze. Den Grund
satzen entspricht, dasz der Mensch, dessen soziales Leben mit verschie
denen ortlichen Verkehrskreisen Ankniipfungspunkte zeigt, den Ge
set zen eines jeden dieser Kreise, nach der Proportion seines Eindringens, 
unterworfen werde. Nun kann man sagen, dasz, wenn die Unterschiede 
zwischen den Gesetzen beschrankt werden konnten auf diejenigen, 
welche eine Folge der Eigentiimlichkeiten des sozialen Lebens in den 
verschiedenen Staaten sind, ein absolut vernunftgemaszer Grundsatz 
zu finden ware. Der Status und die Handlungsfahigkeit eines Menschen 
wiirden dann grundsatzlich den Gesetzen des Verkehrskreises unter
worfen werden, in welchem er dauerhaft, ohne Vorbehalt, also cum animo 
perpetuitatis seinen W ohnsitz begrundet hat. Das wiirde nicht eine 
mechanische Kollisionsnorm, sondern nur ein Leitfaden fiir die An
wendung des Rechts sein, sodasz der Staatsangehorigkeit und den 
iibrigen Ankniipfungspunkten eine verniinftige Bedeutung gewahrt wer
den konnte. Der Durchfiihrung dieses Grundsatzes steht aber ein ge
waltiges Hindernis im Wege. Sehr viele nationale Gesetzgebungen 
driicken auf die Einzelpersonen, teilweise aus religiosen Griinden, 
teilweise aus uralten Ueberlieferungen und sozialpolitischen Erwa
gungen, einen so tiefen Stempel, dasz die Gesetzgeber, insbesondere, was 



PRIVATRECHTLICHE VERHALTNISSE. 97 

ihre eignen Staatsangeh6rigen betrifft, logischerweise nicht dulden 
k6nnen dasz diese Angeh6rigen sich der bindenden Kraft ihrer nationa
len Gesetze mittels einer Auswanderung entziehen. Dazu kommt dasz 
die Gesetzgeber die Staatsangeh6rigen, welche ausgewandert sind, im 
Ausland schiitzen und beherrschen wollen. Diese Erwagungen fiihren 
geradeswegs zum Nationalitatsprinzip, wenigstens, was die eignen Un
terlanen anbetrilft. 

Der Geist der positiven Gesetzgebungen. Das alte r6mische 
und das mittelalterliche Recht erwahne ich nur nebenbei. Spuren 
eines . Systems, das sich dem Nationalitatsprinzip nahert, sind 
darin zu finden. Spater hat das Prinzip des Wohnsitzes gesiegt, insbe
sondere da, wo verschiedene biirgerliche Gesetzgebungen in einem Staat 
oder in einem Kolonialreich neben einander bestanden. Noch spater, 
als das nationale Recht vereinheitlicht wurde, nahm die Staatsangeh6-
rigkeit, nicht iiberall, aber in vielen Lli.ndern, die Stelle des Wohnsitzes 
ein. Das Prinzip des Wohnsitzes behielt aber ein erhebliches Herr
sch~ftsgebiet. Seine Anhanger bilden, wie es im vorigen Paragraph 
angedeutet ist, zwei Parteien, deren eine den dauerhaften, cum 
animo perpetuitatis gegriindeten, deren andre den einfachen Wohnsitz 
beriicksichtigt. Die Gesetzgeber haben also die Wahl zwischen drei 
Richtungen, der des Nationalitatsprinzips, der des qualifizierten und 
der des einfachen Domizils. Die Wahl bildet, yom individuellen Stand
punkt eines Staats, das personlicke Gesetz eines Menschen, wie es oben 
angedeutet ist. Das ebenfalls oben angedeutete Hindernis erklart uns 
warum eine Verstandigung der Staaten so schwer ist. Selbst wenn 
man die Angelegenheit von einem universellen Standpunkt betrachtet 
und sich fragt, was wohl fiir die Gesamtheit der Staaten das beste ware, 
so k6nnte man ohne vorherige Vereinheitlichung der Gesetze, wenig
stens was die Hauptsachen betrifft, den vemunftgemaszen Grundsatz 
des dauerhaften Domizils nicht durchfiihren, und noch weniger eine 
Verstandigung erlangen auf der Grundlage des einfachen Domizils, 
sodasz summa summarum eine intemationale Verstandigung auf der 
Grundlage des Nationalitatsprinzips sich als erreickbar und wenigstens 
.als U ebergang brauchbar empfiehlt. . 

Zeichen des Beginns einer Evolution. Die Arbeiten dex: ~aager 
JITTA. 7 
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Konferenzen iiber das internationale Privatrecht bilden den Anfang 
einer Evolution. Diese Arbeiten haben wohl das Nationalitatsprinzip in 
den Vordergrund gestellt, aber nicht ohne Ausnahmen. Das werde ich 
noch ofter betonen. Uebrigens wage ich es, als unparteiischer Beobach
ter, zu sagen, dasz gerade der Sieg des Nationalitatsprinzips die Fehler 
dieses Prinzips auf dem Gebiet des internatiooalen Privatrechts beleuch
ten und dieses Recht in eine andere Richtung lenken wird. Zwei, in sich 
selbst verwerfliche, aber bisweilen - so konnte man ohne Teufelei 
sagen, - das Gute scha//ende Lehren, sind dabei behiilflich, namlich die 
der "offentlichen Ordnung" und die der "Riickverweisung", we1che 
letztere es dem Nationalitatsprinzip erlaubt, nach den Gesetzen des 
Wohnsitzes die Entscheidung zuriickzuweisen. Das Nationalitatsprin
zip, ist wenig befriedigend, wenn es nicht .mehr die eignen Staatsan.,. 
gehOrigen im Ausland, sondern Staatsfremde im Inland betrifft. 
Schwer zu dulden ist, dasz diese Staatsfremden eine nach auslandischem 
Recht lebende Kolonie im Inland bilden. Mit der Lehre der offentlichen 
Ordnung kann man alle Ausnahmen. rechtfertigen, die man will, auch 
die vernun/tgemdszen Ausnahmen. Mit der Lehre der Riickverweisung, 
welche die Entscheidung von dem einen Gesetz auf das andere iiber
tragt und zuriickwirft, kann man Halt machen wo man will, auclJ, 
bei dem Vernun/tgemdszen. 

§ 46. Die Lage der Rechtspersonen im internationalen Privatrecht. 

Die Ankniipfun~spunkte und die vernunft~emaszen Grund
satze. Die Ankniipfungspunkte sind im § 44 erwahnt. Sehr oft wird 
gesagt, dasz eine Rechtsperson eine Staatsangehorigkeit besitzt. Rich
tig ist, dasz zwischen einer Rechtsperson und einem Staat eine Ver
bindung bestehen kann, we1che man eine sehr eigentumliche Nationa
]itat nennen kann, ohne dasz man daraus die Folgerung ziehen darf, 
dasz dasjenige was auf den Status und die Handlungsfahigkeit der na
tiirlichen Personen Bezug hat, auch bei Rechtspersonen Anwen
dung findet. Uebrigens ist zu betonen, dasz bei Rechtspersonen in drei
fachem Sinn von einer eigentiimlichen Staatsangehorigkeit die Rede 
sein kann, namlich in einem reinpolitischen,wirtschaftlich-politischen 
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und privatrechtlichen Sinn. In rein-politischem Sinn hat eine Kor
pordtion des offentlichen Rechts die Nationalitat des Staats, dem sic 
als 01'gan angchOrl. Es scheint unnotig, Beispiele zu geben. In politisch
wirtschaftlichem Sinn kann man einer Rechtsperson die Staatsange
horigkeit des Staats zuschreiben, dessen wirlschaftliche I ntC1'essen sic im 
intMnationalen V C1'kehl' j01'del't. Wenn unter unfreundlichen politischen 
VerhaItnissen von feindlichen und befreundeten Rechtspersonen die 
Rede ist, wird die Gesinnung der Geschaftsleitung beachtet. Endlich, 
im privatrechtlichen Sinn, dem Sinn, der uns hier hauptsachlich an
geht, wird man einer Rechtsperson, besonders einer an dem intematio
nalen Handelsverkehr teilnehmenden Korperschaft, dieNationaJitat des 
Staats zuschreiben konnen, in welchem sie ihr Heim hat, das heiszt in 
welchem sie entstanden ist, und wo auszC1'dem dC1' Sitz ih1'C1' V MWaltung 
und dC1' Mittelpunkt ihl'C1' sozialen Tdtigkeit ist. Das sind drei Ankniip
fungspunkte. Zu bemerken ist, dasz man die Vereinigung dieser drei 
Punkte sehr gut einen dauerhaften Wohnsitz nennen konnte. Nur 
wenn diese drei AnkIiiipfungspunkte sich in demselben Staat befinden, 
[{ann man die Rechtsperson gl'undsdtzlich den Gesetzen des Staats, 
:lem sie angehort, unterwerfen. Als eine maschinenmaszige Kollisions
,1Orm ist dies nicht zu betrachten, sodasz die Tatsache, dasz die Person 
ill dem Geschaftsverkehr eines anderen Staates teilnimmt, zu beriick
;ichtigen ist. Die drei genannten Ankniipfungspunkte befinden sich 
richt immer, wie schon im § 44 gesagt ist, auf einem einzigen Staats
~ebiet. Ich lasse, als zu kasuistisch, den Fall auf sich beruhen, dasz 
~in jedes sich in einem anderen Staat befindet, aber der Fall, dasz 
ler Ort der Griindung und der Sitz der Verwaltung in einem Staat 
iegen, und der Mittelpunkt der Geschafte in einem anderen, ist sehr 
>raktisch. N ach meiner Meinung kann man hier weder von einer 
~ationalitat, noch von einem Wohnsitz ausgehen, sondem ist die 
~echtsperson als den Gesetzen beider Staaten unterworfen zu be
rachten, nach der Proportion ihres Eindringens in die lokalen Ver
~ehrskreise. Eine maschinenmaszige Kollisionsnorm ist das nicht; 
s ist einleuchtend dasz es nur ein Leitfaden ist, welcher den Jurist 
licht einer verniinftigen Zergliederung des Tatbestandes enthebt. 
'0 wird im allgemeinen, bei Angelegenheiten welche die Griindung 
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und die innere Verwaltung betreffen, das Recht des Staats, wo die 
Griindung stattfand und die Verwaltung ihren Sitzhat, anzuwenden 
sein, wahrend bei Geschiiftsangelegenheiten das Recht des Landes, 
wo der Mittelpunkt der Tatigkeit sich befindet, in Betracht kommt. 
Besteht im Lande nur eine Zweigniederlassung, so wird das Eindringen 
in den ortlichen Verkehrskreis zu beriicksichtigen sein. Die einfache Teil
nahme an dem ortlichen Verkehr kann unter Umstanden ebenfalls die 
Anwendung des ortJichen Reehtsauf eine Geschiiftsangelegenheit 
mit :sich bringen; das Eindringen in den ortliehen Verkehrskreis geht 
bier nieht sehr tief, und die Anwendung des ortliehen Reehts wird 
grundsatzlich diesem Umstand entsprechen. 

Das positive internationale Recht und seine Evolution. Die 
Anerkennung einer "fremden"Rechtsperson als Rechtssubjekt ist 
oben im § 40 behandelt. Demjenigen, was dort gesagt ist, habe ieh 
das folgende hinzuzufiigen.Die Anerkennung fremder Rechtsper
sonen als Reehtssubjekte ist so sehr ein unabweisliches Erfordernis 
eines vernunftgemaszen intemationalen sozialen Lebens, dasz die 
Praxis sich entschieden in dieser Richtung bewegt. Nicht nur fremde 
Staaten und fremde Korpersehaften des offentlichen Reehts, sondem 
auch fremde Handelskorperschaften werden als Rechtssubjektean
erkannt. Der Grund dazu magversehieden sein. Vielleieht nimmt 
man die Zuflucht zu der "comitas iuris gentium", fingiert man ein 
Herkommen, oder appe1.liert man an dieSicherheit des Verkehrs, 
aber man !uhrt die Anerkennung durch. Beilaufig betone ich, dasz der 
Appell an die Sicherheit des Verkehrs sich einem Appell an die ver
nunftgemaszen Grundsatze sehr entschieden nahert. Dasz ziem
lich viele Staatsvertrage eine gegenseitige Anerkennung der Handels
korperschaften bedingt haben, beweist nur dasz man sie schwarz 
auf weisz haben wollte. Bei Vereinen ist iibrigens die intemationale 
Anerkennung nicht so sieher - auch die nationale ist es nicht -; 
dabei sind politische Erwagungen im Spie1e, und Vereine nehmen 
auch selten an dem internationalen Geschaftsleben einen regen An
tell. Fiir unseren Zweck geniigen die Handelskorperschaften. Steht 
die Anerkennung dieser Korperschaften als Rechtssubjekte fest, dann 
"entsteht die Frage, ob sie, gleichwie die natiirlichen Personen, ein per-
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sOnliches Gesetz haben, welches ihren Status und ihre Handlungs
fahigkeit beherrscht. Das pOsitive Recht bejaht meistens fiir alle 
Rechtspersonen diese Frage, wendet dabei das Nationalitatsprinzip 
an Ulid musz demzufolge entscheiden, welches Merkmal die Nationa
litat einer Rechtsperson, einer Handelskorperschaft insbesondere, 
bestimmt. Da wo wooer Gesetze noch Staatsvertrage dieses Merk
mal angeben, musz die Praxis der Gerichte entscheiden welcher Ein
flusz dem Ort der Griindung, dem Sitz der Verwaltung oder dem 
Mittelpunkt der Tatigkeit beizumessen ist, und ebenfalls, welches die 
Rechtslage einer Zweigniederlassung ist u. s. w .. Dieses Schweigen 
Macht eine Evolution mittels der Gerichtspraxis moglich, es ist nicht 
unwahrscheinlich, dasz der oben angegebene vernunftgemasze Grund
satz am Ende allgemeines internationales Recht wird. DER KRIEG wird 
voraussichtlich einen Widerwillen gegen fremde Rechtspersonen er
zeugen, und damit eine scharfere Umschreibung ihrer eigentiimlichen 
Staatsangehorigkeit in politisch-wirtschaftlichem Sinn; das gehort 
zu den Hindemissen, welche der Entwicklung. im Wege stehen. 

Zwolfte Abteilung. 

FAMILIE. 

§ 47. AUgemeines. 

Das Familienrecht. Mit diesem· Ausdruck verbinde ich den 
weiten Sinn, welchen ich oben (§ 41) angegeben habe, sodasz hier 
die Versorgung schutzbediirftiger Personen behandelt wird, auch 
fiir den Fall, dasz diese Personen keine Familie besitzen. Die Gesell
schaft iibemimmt dann die Stelle der Familie. Ob diese Gese11schaft 
der Staat ist, dem der Schutzbediirftige in politischem Sinn angehort 
oder der Staat, auf dessen Gebiet er das Zentrum seines Vermogens 
hat, oder selbst der Staat, welcher tatsachliche Macht iiber ibn hat, 
bleibt bier vorlaufig dahingestellt. 

Ein Blick auf die· Geschichte des Familienrechts. Ein Blick· 
geniigt, um klar zu machen, dasz das Familienrecht bei allen Volkern 
einen natiirlichen und auch international-gemeinen Kern bietet. dasz 
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aber religiose, herkommliche und sozial-philosophische Elemente 
tiefe Unterschiede hervorgerufen haben, und diese wieder eine Er
scheinung erzeugt haben,welche man als die eines nationalistisch gefarb
ten Konservatismus bezeichnen kann. Hauptsachlich zeigt sich diese 
Erscheinung beim Eherecht. Ich erlaube mir dabei auf meine Betrach
tungen im § 25 iiber die Bevolkerungsfrage zu verweisen. Die Gesetz
geber haben den Paaren, welche eineEhe schlieszen wollen,Bedingungen 
auferlegt und die Erfii11ung dieser Bedingungen iiberwacht. Unter 
dem Einflusz der Religion und der alten Sitten und Gebrauche sind 
diese Bedingungen sehr verschieden geworden, und der Konserva
tismus macht eine Vereinheitlung auszerst schwierig, wenn nicht 
unmoglich. Die gesetz1iche Gestaltung der Familie iibt auf die Rechts
lage der Ehefrau und die der unehelichen Kinder, ja selbst auf den 
Schutz der schutzbediirftigen Personen, einen groszen Einflusz aus. 
Der nationalistisch gefarbte Konservatismus fiihrt zu der Herrschaft 
des Nationalitatsprinzips. Selbst wenn die Staaten als Gesamtheit 
auftreten, scheint es unausftihrbar die Verschiedenheit der Gesetze 
zu beseitigen, und kommt man nur zu relativ vemunftgemaszen 
Grundsatzen. 

Einteilung. Die Ehe, die Zeugung und die schutzbedurftigen Per
sonen, bilden die drei Hauptabteilungen des Familienrechts. Aus 
methodischen Griinden habe ich dem Eherecht drei Paragraphen 
gewidmet. 

§ 48. Eheschlieszung. 

Die Bedingungen der feierlichen Eheschlieszung. Ich ziehe 
nur die feierliche Eheschlieszung in Betracht. Die, mittels einer 
unfOrmlichen, wenn auch auf eine dauemde Gemeinschaft gerichteten, 
Willensauszerung geschlossene Ehe lasse ich, als eine im Verschwin
den begriffene Ausnahme, unberticksichtigt. Was das Verlobnis anbe
trifft, erlaube ich mir auf meine Arbeit tiber das intemationale Recht 
der Schuldverhaltnisse zu verweisen. So beschranke ich mich hier so 
viel wie moglich. Die feierliche Eheschlieszung ist von gewissen 
Bedingungen abhangig. Ich spreche von Bedingungen und nicht von 
Handlungsfahigkeit, urn einer zu schnellen Folgerung aus den Grund-
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satzen des § 45 vorzubeugen,· obgleich eine ahnliche Argumentation 
hier dienlich ist. Wenn es zwischen den Gesetzgebungen nur die 
Verschiedenheiten geben wiirde, welche aus den ortlichen sozialen 
Zustanden hervorgehen, dann konnte ein vernunftgemaszer Grund
satz leicht gefunden werden. Jeder Staat, ortlicher Vertreter des 
menschlichen Geschlechts, wiirde dann den Personen, welche in seinem 
ortlichen Verkehrkreis ihren dauerhaften Wohnsitz haben, Bedingun
gen auferlegen konnen, welche den sozialen Umstanden dieses Kreises 
entsprachen. Diese Bedingungen mlisste der Mensch erflillen; der 
Staat, der eine feierliche Eheschlieszung vornimmt, hatte die Er ... 
flillung dieser Bedingungen und nur dieser zu liberwachen. Aber 
so lange die Gesetze bleiben, was sie sind, kann der Staat nicht dulden 
dasz seine politischen Angehorigen die Bedingungen seiner Gesetze 
mittels einer Auswanderung umgehen. Diese Erwagung flihrt ihn, 
sehr oft wenigstens, zum Nationalitatsprinzip. Ebenso wenig kann 
er dulden, dasz Staatsfremde, welche auf seinem Gebiet eine Ehe 
schlieszen, nur die Bedingungen ihrer nationalen Gesetze erftillen; 
das flihrt ihn zu der Lehre der offentlichen Ordnung. Die Anwendung 
der Gesetze des ein/achen Domizils, oder die des· Ortes, wo die Ehe 
geschlossen wird, kann, so lange die Gesetze bleiben was sie sind, 
a ·/ortiori schwerlich die Grundlage einer internationalen Verstandi
gung bilden. Der Haager Vertrag tiber die Ehe stellt den Anfang 
einer Evolution dar. Er hat im groszen und ganzen das Nationalitats
prinzip angenommen, aber mit Einschrankungen, in erster Linie 
mittels der "Zurlickweisung", welche dem Gesetze des Wohnsitzes 
einen gewissen Raum bietet, und in zweiter Linie mit Ausnahmen, 
welche, wenn sie auch nicht mit ausdrlicklichen Worten der Lehre 
der offentlichen Ordnung Folge geben, doch den ortlichen zwingenden 
Gesetzen Raum bieten. Personlich kann ich weder der Lehre der Zu
rlickweisung noch die der offentlichen Ordnung gutheiszen, aber 
ich bin unparteiisch genug anzuerkennen, dasz man damit mano
vrieren kann. Die Hindernisse, welche einer Evolution im Wege 
stehen, sind nun beleuchtet. Man wird auch einsehen, dasz begreifen 
hier nicht gutheiszen ist, sondern nur begreifen. 

Die feierliche Eheschlieszun~. Dabei ist der Grundsatz leicht zu 
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erkennen; das positive Recht ist mit ihm nicht vollig im Widerspruch, 
bietet aber wichtige Ausnahmen. Der Staat hat grundsatzlich die 
feierliche Eheschlieszung, welche auf seinem Gebiet stattfinden solI, 
es sei eine kirchliche mit biirgerlichem Erfolg oder eine biirgerliche Feier
lichkeit, zu bestimmen. Die lokalen Formen geniigen; andere amtliche 
Handlungen, im Inland vorgenommen, erzielen eine giiltige Ehe nicht. 
Der erste Tell dieses Grundsatzes ist, im groszen und ganzen, als inter
national-gemeinrechtlich zu betrachten. Der zweite Teil ist im positiven 
Recht nicht ohne wichtige Ausnahmen bekraftigt. Die erste Ausnahme 
ist die, mit dem Nationalitatsprinzip und der fakultativen Anwendung 
der Regel "locus regit actum" zusammenhangende Bestimmung, dasz die 
Formen, welche den nationalen Gesetzgebungen der beiden Ehegatten 
entsprechen, als geniigend betrachtet werden konnen. Die zweite 
liegt in den diplomatischen oder konsularen Ehen, welche nicht nur 
in den Kapitulationslandern - wie lange noch wird es solche geben? -
sondern auch im allgemeinen, sei es auch mit Einschrankungen, aner
kannt werden. Mit Riicksicht auf beide Ausnahmen verweise ich auf 
den Haager Vertrag iiber das internationale Eherecht und seine 
Literatur. Die internationale Frage des Aufgebotes ist da entschie
den. Dasz die ganze Formfrage mit der Religion in Beziehung steht, 
geniigt urn zur Einsicht zu fiihren, dasz die Hindernisse einer Evo
lution sehr widerstandsfahig sind. 

Nichtehen, nichti~e oder anfechtbare Ehen. Ueber Nichtehen 
ist nur nebenbei zu sprechen, derGegenstand gehort der all
gemein-menschlichen Logik an. Eine Ehe kann nur geschlossen werden 
zwischen zwei lebenden Menschen verschiedenen Geschlechts mittels 
ernsthafter WillenserkHirung beider Parteien. Eine Ehe kann nicht 
geschlossen werden zwischen einem Menschen und einer Leiche zum 
Beispiel; eine auf der Biihne geschlossene Ehe erfordert eine Nich
tigerklarung keineswegs. Den Unterschied zwischen Nichtigkeit und 
Anfechtbarkeit erwahne ich nur; ich will seine Bedeutung im posi
tiven Recht nicht leugnen, aber hier geniigt mir der Begriff der "Nicht
giiltigkeit". Dabei sind zwei Sachen im internationalen Recht aus
zerst wichtig: die allgemeine Anerkennung der Ungiiltigkeitsgriinde, 
und die jurisdiktion fiir die Entscheidung dariiber. Gtundsatze waren 
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hier wohl aufzustellen. Das Gesetz, aus welchem die Bedingungen 
der Eheschlieszung zu entnehmen sind, wiirde fur die Giiltigkeit 
oder Ungiiltigkeit maszgebend sein mussen, und die Gerichte des 
Landes, wo der Beklagte sesshaft ist, muszten eine ausschliesz
liche, allgemein anzuerkennende, Jurisdiktion besitzen. Aber bei 
dem gegenwartigen Zustand der Gesetzgebungen, und insbesondere 
bei der weitverbreiteten Herrschaft des Nationalitatsprinzips, ist, 
das positive Recht mit den Grundsatzen nicht in Uebereinstimmung; 
eine Ehe kann in einem Lande flir ungiiltig erklart werden und in 
einem anderen fur giiltig. Selbst der Haager Vertrag verhindert das 
nicht immer. Von einer Evolution kann einstweilen die Rede nicht sein. 

Der Beweis einerbestehenden Ehe. Hier gehen die Grundsatze 
und die Praxis des positiven Rechts nicht so weit auseinander. Es 
ware maschinenmaszig zu sagen, dasz der Beweis einer Ehe be~ 
herrscht wird durch die Gesetze des Landes, wo angeblich die Ehe 
geschlossen sein solI; nur kann man . sagen dasz, wenn eine obrigkeit
Hche - eventuell legalisierte - Bescheinigung einer in einem Lande 
geschlossenen Ehe vorgebracht wird, und wenn diese Bescheinigung 
nach den Gesetzen des Landes, wo sie abgegeben ist, geniigt, die Ehe 
bewiesen ist. Dieser Fall ist aber ziemlich einfach, ofters wird, nach 
vielen Jahren, nach dem Tod beider Ehegatten vielleicht, der Beweis 
der Ehe in einer Klage uber die Ehelichkeit eines Kindes oder in einer
Erbschaftsstreitigkeit notig sein, wahrend eine offizielle Bescheinigung 
nicht da ist und nicht zu erlangen ist. Grundsatzlich hat dann das 
Gericht mit Weisheit die vorgebrachten Beweismittel zu priifen, ohne 
sich durch auslandische Gesetze binden zu lassen. Damit ist die Praxis 
nicht im Widerspruch; ein international-gemeines Recht kann sich auf 
dieser Grundlage entwickeln. 

§ 49. Wirkungen der Eke. 

Einteilung des Stoffes. Eine Untt~rscheidung zwischen pers6n
lichen und guterrechtlichen Wirkungen liegt nahe, aber das positive 
Recht erfordert eine gesonderte Besprechung der sogenannten Hand
lungsunfahigkeit der Ehefrau. 
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Pers6nliche Verhlltnisse. Grundsatzlich ist meines Erachtens 
die Frau dem Manne nicht untertanig; nach uralten religiosen An
schauungen und Sitten ist es anders. Jedenfalls erzeugt die Ehe fiir 
die Ehegatten gegenseitige. Pflichten, welche natiirlich und intema
tional-gemeinrechtlich sind. Nur sehr zaudemd aber schreiten die 
Gesetzgeber zu einer Zwangsvollstreckung. Grundsatzlich ware dabei 
das positive Recht des Staates, wo der Wohnsitz der Ehegatten ist, 
anzuwenden, und hatten die Gerichte desselben Staates dafiir Juris
diktion. Das positive Recht verweist ofters auf die nationale Gesetz
gebung der Ehegatten - oder des Mannes, Hauptes der Familie -; 
es kehrt aber auf einem Umweg, unter Berufung auf die offentliche Ord
nung, zu dem Grundsatz zuriick, und so wird der Ehegatte, welcher 
eine Zwangsvpllstreckung beansprucht, sich an die ortlichen Gesetze 
des Staats, wo der Anspruch erhoben wird, halten miissen. Der Haager 
Vertrag bestatigt dies, ohne die "offentliche Ordnung" zu nennen. 

Die Handlungsunfahigkeit der Ehefrau. Wenn ihr auch die ver
tlUnftgemasze Grundlage fehlt, so ware sie ohne Uebertreibung nicht 
mit der Sklaverei gleichzustellen, sodasz ein Staat keine Veranlassung 
findet so weit zu gehen wie bei diesem Rechtsinstitut. Indessen bringt 
es das Fehlen einer vemunftgemaszen Grundlage mit sich, dasz 
ein Grundsatz nicht aufzustellen ist, nur etwas Relatives ist moglich. 
Die Handlungsunfahigkeit entspricht den sozialen Sitten eines Ver
kehrskreises, und wenn die Ehefrau in einem solchen Kreis ihren 
dauerhaften Wohnsitz hat und in demselben Kreis gehandelt hat -
zwei Bedingungen sind es -, wird es auch in anderen Kreisen relativ 
vemunftgemasz sein, auf eine eventuelle Unfiihigkeit Riicksicht 
zu nehmen. Die Praxis stellt, nicht alIgemein aber sehr oft, die natio
nale Gesetzgebung der Frau, welche in der Regel die des Mannes ist, 
als maszgebend in den Vordergrund. Auch hier aber findet in der 
Praxis eine Evolution statt fUr den Fall, dasz die Ehefrau in einem 
andren Verkehrskreis als in dem, dessen Gesetze ihre Handlungs
fahigkeit nach dem Nationalitatsprinzip beherrschen, gehandelt hat. 
Gutglaubige Dritte werden unter Umstanden geschiitzt. Jedenfalls 
wirkt das Nationalitatsprinzip nicht unbedingt. 1m Artikel 8 des 
Haager Vertrages findet man den Anfang einer Evolution. 
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Eheliches G(1terrecht. 1m intemationalen Privatrecht ist dies 
eine alte /amosissima quaestio. Auch in unseren Zeiten hat man oft 
nach vielen Jahren, wenn einer der Ehegatten stirbt 'oder eine Schei 
dung stattfindet, eine Grundlage fiir die Auseinandersetzung zu 
suchen. Die Literatur ist hier wieder reich; ich hebe nur dasjenige 
hervor was den Gegensatz zwischen den Grundsatzen und dem posi
tiven Recht ins Licht stellt. Grundsatzlich fordert die Ehe eine innige 
Verbindung zweier Geldschranke durchaus nicht, und wenn die hand
lungsfahigen Verlobten oder Ehegatten einen Vertrag iiber ihre zukiinf
tigen patrimonialen VerhaItnisse schlieszen, so haben sie grundsatz
lich die Freiheit, alles festzustellten, was nicht gegen die guten Sitten 
verstoszt. Das gesetzliche eheliche Giiterrecht ist positiver Natur; 
so sind auch die Grenzen der Vertragsfreiheit, die Formen und selbst 
die besondere Handlungsfahigkeit. Ein vemunftgemaszer Grundsatz 
liegt nicht vor, das ist der Schliissel der Schwierigkeit. Darum 
hat das positive Recht eine relativ vemunftgemasze Losung mittels 
einer Kollisionsnorm gesucht. Ein intemational-gemeines Recht hat 
sich, selbst dariiber, nicht gebildet. Der Konservatismus hat, insbe
sondere hinsichtlich des gesetzlichen Giiterrechtes, einen Unter
schied zwischen unbeweglichen und beweglichen Giitern befiirwortet. 
Was das bewegliche Vermogen anbetrifft, besteht ein scharfer 
Streit zwischen der Lehre welche, wenn ein Ehevertrag nicht vorliegt, 
eine stillschweigende W illensduszerung der Verlobten oder Ehegatten 
annimmt (z. B. bei der Wahl des ersten Domizils nach der Ehe
schlieszung) und der Lehre, welche einen/esten gesetzltchen Anhaltspunkt 
sucht. In den Staaten, wo das Nationalitatsprinzip und das Prinzip 
des mannlichen Uebergewichts beide herrschen, wird die Anwendung 
des Gesetzes, welches zu einem bestimmten Zeitpunkt das nationale 
Gesetz des Ehemannes ist, als fester Anhaltspunkt gewahlt. Das hat 
auch der betreffende Haager Staatsvertrag getan. Diese Wahl bildet 
im positiven Recht die Hauptsache, aber viele Nebensachen bieten sehr 
grosze Schwierigkeiten, welche ich nur eben andeuten will. Diese 
Schwierigkeiten betreffen dim Inhalt eines Ehevertrages, seine Be
kanntmachung, die Wandelbar~eit des ehelichen Giiterrechtes nach 
der Ehe, ·die Giitertrennung und die dafiir bestehende Jurisdiktion, 
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die Vermischung der Fragen, welche auf dem Gebiet des ehelichen 
Giiterrecht entstehen konnen bei erbrechtlichen Fragen u. s. w .. Eine 
wertvolle Arbeit ist der betreffende Haager Vertrag, und die Schwierig
keiten, welche er bietet, konnen eine Veranlassung zu einer Evolution 
des positiven Rechts sein. 

§ 50. A ullosung del' Eke im aUgemeinen. - Ekescheidung und 
verwandte Rechtsinstitute. 

Warum feh die Ehescheidung hier besonders betonen wilt. 
Dasz man in den Gesetzgebungen viele Tatsachen angefiihrt findet, 
welche eine Ehe auflosen, ist bekannt. Natiirlieh und internationaI
gemeinrechtlich gehort dazu der Tod, aber es gibt viele andre, we1che 
positiv-rechtlicher Natur sind: der biirgerliche Tod, eine Todeserklarung 
nach langjahriger Verschollenheit, nach einem Schiffbruch oder einer 
Schlacht u. s. w. Selbst Religionswechsel kann im positiven Recht 
eine Ehe auflosen. So1che Auflosungsgriinde konnen zweifelsohne 
zu internationaI-rechtliehen Schwierigkeiten Veranlassung geben, und 
man weisz, dasz in Hinsicht auf den Status der natiirlichen Personen 
nieht einmal Einheitlichkeit der Kollisionsnorm besteht. Da ich aber 
bemiiht bin, Seitenpfade zu vermeiden, konzentriere ich die Aufmerk
samkeit auf die Ehescheidung. Selbst die Trenrumg von Tisch und 
Bett, die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft und ahnliche Neben
institute erwahne ich nur. Die leichteste Materie ist iibrigens das inter
nationaIe Recht der Ehescheidung durchaus nicht, was schon die 
naehste Rubrik beweist. 

Religiose und sozial-philosophische Anschauungen. ReligiOse 
Anschauungen entziehen sich einem Gedankenstreit, sie werden hier 
nur erwahnt als ein nahezu uniiberwindliches Hindernis auf demWege 
der Evolution. Eine der groszen Religionen der Welt betrachtet die 
Ehescheidung a)s absolut dem Befehl Gottes widerstreitend; eine andere 
gibt den gottlichen Worten eine engere Auslegung, we1che immerhin 
im FaIle des Ehebruchs die Ehescheidung zulaszt. Fiir die Staaten, 
we1che ihre Gesetzgebung mit dem Befehl des AllerhOchsten in Ueber
einstimmung gebracht haben, l1iszt sich die Frage der Vernunftgemasz
heit einer abweichenden Anschauung gar nicht stellen. Gewissen 
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sozial-philosophischen Lehren gem1isz ist dagegen das Institutder 
Ehescheidung ein unverkennbares Erfordernis eines vemunftgemaszen 
sozialen Lebens. Hier besteht iibrigens wieder eme sehr tiefe Meinungs
verschiedenheit in Hinsicht auf die Ehescheidungsgriinde; diese kon
nen sehr ausgedehnt, maszig ausgedehnt oder sehr beschr3.nkt sem. 
Ehescheidung auf Grund gegenseitiger Einwilligung ist ofters aus
geschlossen; bisweilen fiihrt ein prozessualischer Umweg zum Ziei. 
Eine Vereinheitlichung des Rechts der Ehescheidung ist kaum 
denkbar. Dies macht die Frage der Rechtsanwendung und die der 
Jurisdiktion zu sehr wichtigen Fragen. 

Die al1~emeinen Linien einer vernunft~emaszen L6sun~. Es 
zeigt sich hier sehr kIar, dasz das intemationale Privatrecht weniger 
Anspriiche der Gesetze als Rechte des Menschen zum Gegenstand hat. 
Als Richtlinien konnten die zwei folgenden Grundsatze dienen. Das 
Reich der Religion ist die menschliche SeeIe, und diese ist dem Zwange 
einer irdischen Macht nicht unterworfen, auch nicht dem Zwange, 
welchen der eine Gatte auf den andren ausiiben wiirde, wenn der erstere 
die Ehescheidung absolut verhindem konnte. Das ware der erste 
Grundsatz. Der zweite ware: Der Anspruch eines Staates, dasz er die 
Macht haben musz, seinen Angehorigen die Ehescheidung absolut zu 
verbieten, stellt eine Ueberschreitung der juridischen Grenzen seiner 
Souveriinitat dar, weil er in die Seele eingreift. Der Mann und die Frau, 
sogar ganz besonders die Frau, miissen das Recht haben, sich mittels 
einer dauemden Niederlassung in einem ortlichen Verkehrskreisden 
Anschauungen des ortlichen Gesetzgebers anzuschlieszen und eine 
iiberall wirksame Ehescheidung zu erlangen. Die Jurisdiktion sollte 
dementsprechend normiert werden. 

Positive Gesetze und Praxis. Diese weichen von den obengenann
ten Grundsatzen ebenso weit ab wie der Nor~pol yom Siidpol. Die Staa
ten haben ihre eigenen, unumstoszlichen Anschauungen. Sie dulden nicht 
dasz ihre Angehorigen sich den nationalen Gesetzen entziehen; selbst 
eine Aenderung der Nationalitat ist ihnen verdachtig. Sie sind auch 
nicht geneigt eine Ehescheidung auszusprechen, welche nureiner 
fremden Gesetzgebung entspricht. Die Jurisdiktion der inIandischen 
Gerichte ist dementsprechend normiert. AusIandische Urteile haben 
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nur unter gewissen Bedingungen rechterzeugende Kraft, wenn sie 
tiberhaupt diese Kraft haben. 

Der Vermittlungsversuch des betreffenden Haager Staats
vertrages. So darf ich diese Arbeit nennen. Mit unvergleichlichem 
diplomatischen Takt hat die Konferenz versucht, das Erreichbare zu el'
reichen, namlich, unter gewissen Bedingungen und innerhalb der 
Schranken einer normierten Jurisdiktion, die internationale Anerken
nung einer auslandischen Ehescheidung zu verbiirgen. Das ist teilweise 
gelungen. Die Arbeit steht auf dem Boden des Nationalitatsprinzips, 
abel' auf solche Weise, dasz man nicht nul' den Gesetzen seines 
Vaterlandes sondern auch denen des Landes, wo der Prozesz gefuhrt 
wird, unterworfen ist. Nahere Einzelheiten findet man in der Lite
ratur; ich musz meine Feder im Zaume halten. 

§ 51. Erzeugung, Verwandtschaft und Verschwagerung. 

Allgemeines. Die Erzeugung ist eine natiirliche Tatsache. Ver
wandtschaft und Verschwagerung sind ebenfalls nattirliche Folgen 
der Ehe. Die Geburt aus dem Schosze einer bestimmten Mutter kann 
Gegenstand einer unmittelbaren Beweisftihrung sein; die Abstammung 
von einer verheirateten Frau macht die Vaterschaft des Ehemannes 
wahrscheinlich. Die auszereheliche Zeugung kann nicht ganz auszer Acht 
bleiben. Bei allen diesen Angelegenheiten k6nnen die Gesetzgebungen 
nicht durchaus von einander abweichen. Dennoch sind sie in Hinsicht 
auf bedeutende Einzelheiten verschieden gestaltet. Oertliche Ueberliefe
rungen, herkommliche sittliche Anschauungen, sozial-philosophische 
Lehrsatze sogar, haben manche Eigentiimlichkeiten hervorgebracht, 
welche ein sehr zahes Leben haben. Selbst bei der ehelichen Herkunft fin
det man Verschiedenheiten: die Anfechtung del' Ehelichkeit ist nicht 
tiberall unter denselben Bedingungen zugelassen, die Legitimierung durch 
nachfolgende Ehe ist nicht allgemein anerkannt, die durch fiirstliche 
odeI' staatliche Verfiigung bisweilen ausgeschlossen. Die Annahme 
an kindesstatt ist nicht tiberall gestattet; die Unterhaltspflicht der 
Verwandten und Verschwagerten erstreckt sich nicht iiberall gleich 
weit. Die groszten Differenzen findet man bei der Rechtslage der un-
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ehelichen Kinder; diese, insbesondere wenn sie aus einem Ehebruch oder 
einem Inzest hervorgegangene Kinder sind, haben den bei der Wahl 
ihrer Eltern begangenen Fehler schwer zu biiszen. Die Geschichte der 
sogenannten "Vaterschaftsklagen" ist bekannt. Bei allen diesenAngele
genheiten ist die intemationale Jurisdiktionsfrage ungemein wichtig, 
nitht so sehr fiir die Gesetzgeber, als fiir die Menschen. 

Vemunftgemaszer Grundsatz. Die Tatsache dasz man hier mit 
Eigentiimlichkeiten des ortlichen Rechts zu tun hat, we1che auf einer 
gemeinen natiirlichen Grundlage entstanden sind, kann hier die Richt

. schnur geben. Grundsatzlich ware hier jedermann dem Recht des Ver
kehrskreises zu unterwerfen,in welchem er seinen dauerhaften Wohn
sitz gegriindet hat. Nicht als eine maschinenmaszige Kollisionsnorm, 
sondern als ein verniinftiger Leitgedanke, ware dieser Grundsatz anzu
wenden. Er wiirde eine gewisse Harmonie bewirken zwischen der An
wendung des positiven Rechts und der internationalen Jurisdiktion. 

Positives Recht. Das Nationalitatsprinzip und sein Zwillingsbruder, 
das Prinzip der offentliehe Ordnung, iiben meistens auf die Praxis einen 
groszen Einflusz aus, und diese weicht, sowohl was die Anwendung des 
Rechts als was die Jurisdiktion anbetrifft, bedeutend von dem Grundsatz 
abo Einerseits unterstehen Staatsangehorige, auch wenn sie ihren dauer
haften Wohnsitz im Ausland haben, den nationalen Gesetzen, eine 
Reehtslage welche logiseh zu einer Ausdehnung . der Geriehtsbarkeit 
fUhrt; andrerseits unterliegen ansassige Fremde nur insoweit imAusland 
den Gesetzen ihres Vaterlandes, als die lokalen Ansichten iiber die 
vage "offentliche Ordnung" es gestatten. Oft, aber nieht immer, 
erstreckt sieh die inlandisehe Gerichtsbarkeit auf diese Fremden aus. 

Es gibt nur wenige Zeichen eines herannahenden Entwick
lungsganges. Abgesehen von dem Nationalitatsprinzip und der Lehre 
der offentliehen Ordnung geben zahe sittliehe Anschauungen zu einem 
halsstarrigen Konservatismus Anlass. Tief gewurzelt ist der Ge
danke, dasz man das Institut der Ehe der freien Liebe gegeniiber 
mittels einer Verschleehterung der Lage unehelieher Kinder hochhal
ten musz. Eine Evolution der Gedanken musz einer Vereinheitliehung 
der Gesetze vorangehen. Inzwischen konnte eine Verstandigung auf 
der Grundlage des Nationalitatsprinzips die Evolution des internatio-
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nalen Rechts einleiten, und die Praxis wiirde dann das Recht weiter 
entwickeln konnen, vorausgesetzt dasz das Nationalitatsprinzipnicht 
a1s Kollisionsnorm sondem als Leitfaden dient, sodasz cler Richter 
auf den Geist der ortlichen Gesetze Riicksicht nehmen kann. Schnell 
ist dies alles nicht zu erwarten. 

§ 52. Schutzbedur/tige Personen. 

Allgemeines. Ich kann hier, im Hinblick auf dasjenige was von 
dem Status und der Handlungsfahigkeit der Personen im § 45 gesagt 
ist,besonders kurz sein. Gewisse Personen, Kinder, Geisteskranke, 
Verschollene, Verschwender sogar, sind natiirlich und gemeinrechtlich 
schutzbediirftig. Die ortlichen Gesetze haben sich in derselben Richtung 
entwickelt; jedoch beziehen sich ziemlich viele Verschiedenheiten auf 
das Verhaltnis zwischen der Familie und der Obrigkeit, das Alter der 
Volljahrigkeit, die elterliche Gewalt, die Art des Schutzes, die Vertre
tungsmacht der Beauftragten u. s. w .. Das gibt, in Verbindungmit der 
Jurisdiktionsfrage, im internationalen sozialen Leben Schwierigkeiten 
genug. 

Grundsatz. Der im vorigen Paragraph angegebene Gmndsatz wiirde 
auch hier anzuwenden sein. Dem Staat, auf dessen Gebiet sich das 
Zentmm des sozialen Lebens der schutzbediirftigen Personbefindet, 
sollte die Pflicht des Schutzes an erster Stelle auferlegt werden. Da er 
die tatsachliche Macht besitzt, diese Pflicht zu erfiillen, ware ihm auch 
Jurisdiction zu gewahren. 

Die positiven Gesetzgebungen und die Praxis. Sehr verbreitet 
ist das Nationalitatsprinzip. Es wird aber oft von der Lehre der of£ent
lichen Ordnung durchbrochen, welche, insbesondere bei Geisteskranken, 
zu einem Schutz der auf dem Gebiet anwesenden schutzbediirftigen 
Personen fiihrt; auch hier bringt diese Lehre, trotz ihrer Unbestimmheit 
oder vielleicht dank ihrer Unbestimmtheit, eine vemiinftige Anwen
dung des Rechts mit sich. Selbst da, wo das Nationalitatsprinzip das 
intemationale Privatrecht nicht stark beeinfluszt herrscht der Ge
danke, dasz der Staat, als grosze Familie betrachtet, seine politischen 
Untertanen, welche sich im Ausland befinden und schutzbediirftig 
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sind, zweckmaszig innerhalb der Grenzen seiner Macht schiitzen musz. 
Die Jurisdiktion musz dann entsprechend normiert werden. 

Der Weg der Evolution. Die Praxis hat ihn schon goofinet, wie 
aus der vorigen Rubrik erhe1lt. Drei Stufen sind. dabei ersicht1ich. 
Auf der ersten befindet sich die elterliche Gewalt. Es ist ein uraltes 
Rechtsinstitut, welches noch, allerdings mehr in der Gedankenwe1t 
als in den Gesetzen, Spuren der Patriarchie zeigt. Dabei ist der 
Gedanke vorherrschend dasz die Familie emTeil einer Nation ist, wenn 
auch der Staat, in dem die Familie wohnt, notigenfalls eingreift. Auf 
der zweiten Stufe finden wir die Vormundschaft. Die Herrschaft der 
Familie ist dabei abgeschwacht, der Staat, welcher iiber die Person un.d 
das Vermogen einesMinderjahrigen eine tatsachliche Herrschaft ausiibt, 
tritt haufiger auf; die Rechtsmacht auslandischer diplomatischer oder 
konsularer Beamten kann zu einer unerwiinschten Einmischung in die 
ortlichen Angelegenheiten fiihren. Auf der dritten Stufe treffen wir die 
Entmiindigung und die VerschoUenheit an. Bei der Entmiindigung ist 
der Staat, auf dessen Gebiet sich ein Geisteskranker befindet, auch 
wenn er fiir die offentliche Ordnung nicht gefahrlich ist, schwerlich aus
zuschalten, wabrend die VerschoUenheit eigentlich eine schutzbediirf
tige Lage des .... Wohnsitzes ist. Wer sorgfaltig den Haager Staats
vertrag iiber die Vormundschaft mit dem spater im Haag ausgearbei
teten Vertrag iiber die Entmiindigung vergleicht, kann die Stufen der 
Evolution deutlich beobachten. 

Dreizehnte Abteilung. 

VERMOGEN. 

§ 53. V O1bemerkungen und Einteilung des Stolfes. 

Die Grundbegriffe. Der Begriff "Verm<>gen" und der Begriff 
,,sache", alsBestandteil eines Verm<>gens, gehoren der aIlgemein
menschlichen Rechtswissenschaft an. Ob eine Sache, als Bestandteil 
eines Verm<>gens, materie1l, vertretbar, verbrauchbar sei oder nicht, 
Hauptsache oder Zubehor, das hat, nach freiem Ermessen, die Weisheit 
des Richters zu entscheiden. Eigentlich soUte das auch der Fall sein bei 

JITTA. 8 
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unbeweglichen und beweglichen Sachen; die Gesetze haben sich aber 
die Freiheit genommen, die Natur zu verbessern, und haben die Unter
scheidung auch auf immaterielle Sachen, wie Rechte, angewendet. Da
durch haben sie, in der Theorie wenigstens, zu der Frage Anlass ge
geben ob hier eine Kollisionsnorm zu finden sei. 

Die 6fters gestellte Frage: "Welches Gesetz soll bestimmen ob 
eine Sache unbeweglich oder beweglich ist?" Betrachtet man die 
Materie im Lichte der Methode, welche. die Kollisionsnormen als 
Mittel und nicht als Ziel betrachtet, so sieht man ein, dasz eine Ant
wort in der Form einer Kollisionsnorm entbehrlich ist. Fragt man viel
leicht welches Gesetz bestimmt ob ein Wesen ein Mensch oder ein Tier, 
ein )lann oder eine Frau, tot oder lebendig, geisteskrank oder gesund 
ist? Auch ohne Kollisionsnorm iibt die Lage einer Sache, in Bezug 
auf Rechtverhaltnisse, Einflusz auf die Entscheidung eines verniinf
tigen Richters aus, und andert sich die Lage, nachdem ein Rechts
verhaltnis entstanden ist, so wird der Richter wahrend der friiheren 
Lage erworbene Rechte so weit als m<sglich aufrecht erhalten. 

Einteilung. Bei meiner Auseinandersetzlfng wende ich die Unter
scheidung zwischen unbeweglichen oder beweglichen Sachen natur
gemasz nur bei materiellen Gegenstanden an. Das statutum reale 
lasse ich, als eine merkwiirdige geschichtliche Errungenschaft, in einem 
Glaskasten des Museums der Rechtsaltertiimer liegen. Bestimmun
gen eines Gesetzes, we1che "mobilisieren" oder "immobilisieren", fin
den, wenn n<Stig, zusammen mit diesem Gesetz Anwendung. 

§ 54. M aterielle unbewegliche Gmer. 

Die uralte Regel und ihre Vernunftgemaszheit. Eine uralte 
Regel unterwirft die Liegenschaften grundsatzlich und absolut ~en 
Gesetzen des Staats, wo sie liegen. Insofern diese Regel ein Herrschafts
verhrutnis in den Vordergrund bringt, ist sie nicht vemunftgemasz, 
sie ist es nur, insofern sie einem Erfordernis des internationalen sozialen 
Verkehrs entspricht. Dieses letztere tut sie, wenn es sich um bestimmte 
Liegenschaften handelt, und die dinglichen Rechte, das Eigentum und 
die Hypothekrechte insbesondere, dem Recht unterstellt werden miis-



PRIV ATRECHTLICHE VERHALTNISSE. 115 

sen, welches den genannten Erfordernissen entspricht. Wenn dagegen 
die alte Regel so ausgedehnt wird, dass sie sich auch auf die Hand
lungsfahigkeit hinsichtlich unbeweglicher Giiter erstreckt, so ist sie 
nicht vemunftgemasz. Ebenso wenig ist sie es, wenn man zu tun hat 
mit RechtsverhaItnissen auf dem Gebiet des Ehegiiterrechts, des Erb
rechts, des Konkursrechts u. s. w., welche ein Vermagen a1s Ganzes be
treffen, und wenn die Anwendung der absoluten Regel zu einer Spaltung 
des Vermagens in einen, notigenfallsnoch weiter zu spaltenden, unbe
weglichen und einen beweglichen Tell fiihren wiirde, welche dann einem 
verscbiedenen Recht zu unterwerfen waren. 

Das positive Recht und die Praxis. Gesetze und Praxis beriick
sichtigen mehr die Anspriiche der Staaten auf Herrschaft als die An
spriiche der Menschen auf einen vernunftgemaszen Verkehr. Sie geben 
sehr oft der alten Regel ihre absolute Wirkung, insbesondere im Erb
recht. Das werden wir noch· naher in der dem Erbrecht gewidmeten 
Abteilung sehen. 

Teilweise gelungene Evolutionsversuche. Man findet sie in 
den Haager Staatsvertragen iiber gewisse Materien des Privatrechts. 
Der Vertrag iiber die Vormundschaft bestimmt in seinem Artikel 6, 
dasz die Macht des Vormunds sich auf das ganze Vermogen des Miin
dels erstreckt. Art. 12 des Vertrages iiber die Entmiindigung u. s. w. 
driickt sich in demselben Geiste aus. Das tun auch der Vertrag iiber das 
Ehegiiterrecht (Art. 2·jO art. 7) und der Entwurf eines Vertrages iiber 
das Erbrecht. Ausnahmen bestatigen in diesen Vertragen biswellen die 
Regel. Insbesondere bei dem Erbrecht hat man iibrigens die uralte 
Hartnackigkeit a1s bedeutendes Hindernis empfunden. 

Bemerkung betreffend Staatsgebietsanderungen. Die Auf
rechterhaltung der friiher wohlerworbenen Rechte, maglichst in weitem 
Umfange, entspricht der Vernunft, und die Praxis geht in dieser Rich
tung. 

§ 55. M aterielle bewegliche Gater. 

Einteilung. E$ gibt viele Unterabteilungen, von denen ich drei her
vorhebe: die gewohnlichen Giiter (meistens Waren), die Schiffe, ins
besondere Seeschiffe, und die Inhaberpapiere, welche materielIe 
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Gegenstande sind, aber in welchen ein immaterielles Forderungsrecht 
;,inkorporiert" sein solI. 

Gewohnliche bewe~llche Gl1ter, zumeist Waren. Der Theorie 
nach, we1che mehr die Anspruche der Gesetze a1s die der Menschen 
beriicksichtigt, gibt es hier alte und neue Kollisionsnormen, welche 
auch mit einander in Streit geraten. Uralt is hier die Regel, welche. 
mitte]s einer Fiktion, die beweglichen Giiter einer Person an ihrem 
Wohnort lokalisiert und dem Rechte, welches da herrscht, unterwirft. 
Das war nicht unbrauchbar in Zeiten, wo die beweglichen Giiter haupt
sachlich aus Kleidern, Waffen und Gebrauchsgegenstanden bestanden, 
aber eigentlich nur in diesen Zeiten. Spater hat, insbesondere imErb
recht, die Staatsangehorigkeit die Stelle des Wohnsitzes eingenom
men, und, teilweise unter dem Einflusz des Handelsverkehrs, haben die 
Gesetze des Ortes, wo die Sache sich befindet, einen Anspruch erhoben. 
Ohne Wert sind diese Kollisionsnormen nicht; eine absolute und uni
verse11e Herrschaft gebiihrt aber keiner von ihnen. Den Erfordemissen 
des internationalen sozialen Verkehrslebens soIl der Grundsatz ent
lehnt werden. Wer in gutem Glauben unter normalen Verkehrs
umstanden, eine bewegliche Sache den Gesetzen des Ortes, wo sie 
liegt, gemasz, erworben hat, soIl ein dingliches Recht edangen, 
welches grundsatzlich iibera11 aufrecht zu erhalten ist. Ausnahmen 
sind denkbar. So kann ein wichtigeres soziales Interesse als der 
Schutz der regelmaszigen und gutglaubigen Erwerbung vorliegen, 
zum Beispiel, wenn die Sache gestohlen ist. Geld kann zu einer beson
deren Vorschrift Veranlassung geben. Auch kann es sein, dasz, nach
dem das dingliche Recht erworben ist, insonderheit, was im inter
nationalen Verkehr wichtig ist, wenn die Sache in einen andren Ver
kehrskreis gekommen ist, ein anderes Recht auf die Sache - sagen wir 
ein Pfandrecht - ebenfa11s in gutem Glauben und unter normalen 
Verkehrsumstanden erworben worden ist; sind beide Rechte unverein
bar, so hat das jiingere den Vorrang. Sowohl der Grundsatz als die Aus
nahmen entsprechen den Erfordernissen eines vernunftgemaszen 
menschlichen Verkehrs; davon ist die Herrschaft der Gesetze abhangig. 
Die positiven Gesetze sind verschieden; die neueren bewegen sich in der 
Richtung des beriihmten Artikels 2279 des franzosischen Code Civil 
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oder des § 935 des deutschen Btirgerlichen Gesetzbuches. Der Entwick· 
lungsgang der nationalen Rechte nahert sich dem vernunftgemaszen 
Grundsatz, und wahrend die nationalen Gesetze zumeist tiber inter
nationale Verhaltnisse schweigen, kann die Praxis am Ende ein allge
meines Recht bilden, welches dem Grundsatz entsprechen wiirde. 
Kommt vieUeicht einmal nach DEM KRIEG eine internationale Verstan
digung betreffend Warenkauf und Warenumsatz zustande, so wird 
die internationale Frage des Eigentumserwerbs und des Pfandrechts 
nicht zu umgehen sein. 

Seeschiffe und dies en ~leichzustel1ende Fahrzeu~e. Kriegsschiffe 
scheiden hier aus, Fluszschiffe nicht immer. Seeschiffe bilden die 
Hauptsache. Das Privatrecht der Luftschiffe gehOrt der Zukunft an. 
Die Fiktion, dasz ein Seeschiff ein schwimmender Teil des Staatsgebiet 
sei, ist nur eine Erklarung ffir gewisse Verkehrserfordernisse. Das 
Schiff kann haftbar sein ffir Schulden, welche in einem fremden 
Hafen eingegangen sind, es kann daselbst mit Arrest belegt und gericht
lich verkauft werden; dasz dabei friiher wohlerworbene Rechte bertick
sichtigt werden, ist vernunftgemasz. Die Behauptung dasz bei der 
Zwangsvollstreckung ausschlieszlich das Recht der Flagge angewendet 
werden soU, wilfde den Erfordernissen des Verkehrs nicht entsprechen. 
Soweit die Anwendung des Rechts der Flagge - vorausgesetzt, dasz 
die Fiihrung dieser Flagge rechtmaszig ist - den obengenannten Er
fordernissen entspricht, soU sie grundsatzlich geschehen, und so wird 
demjenigen, der in gut em Glauben und unter normalen Verkehrsumstan
den, dem Recht der Flagge gemiisz, ein Recht auf ein Seeschiff erworben 
hat, derselbeSchutz gebiihren wie unter der vorigenRubrik, bei gewohn
lichen J>eweglichen Sachen, angegeben ist. Eine Vereinheitlichung des 
Rechts betreffend die Rechtslage derSchiffsglaubiger wiirde gewisz dem 
Verkehr dienen. Plane hierftir bestehen. Schwieriger wird die Vereinheit
lichung des Rechts zur Fiihrung einer Flagge und des Schiffsregister
rechts sein. Ausgeschlossen ist ihr Entstehen in Friedenszeiten nicht. 
Wenn ich dabei betone, dasz ein Mann meines Alters kaum hoffen darf, 
diese Evolution zu erleben, so werde ich dem Vorwurf eines himmel
blauen Idealismus wohl entgehen. 

Inhaberpapiere. Ich erwahne diese hier, weil sie materieUe Gegen-
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stande sind, wahrend bei der Uebergabe eine immaterielle Forderung 
iibertragen wird; von Wertpapieren im allgemeinen wird unten (§ 57) 
die Rede sein. Was ich hier betonen will, ist nur, dasz man sowohl bei 
dem Uebergang des Rechts auf das materielle Papier alsbei dem Ueber
gang der Forderung, welche dem Inhaber zukommt, den Grundsatz auf
stellen kann, dasz der gute Glauben, bei der Erwerbung unter normalen 
Verkehrsumstanden, die Folgen hat, welche bei gewohnlichen beweg
lichen Sachen angegeben sind. Zwei parallellaufend.e Verkehrserford.er
nisse, das eine betre££end das materielle Papier, das andere betreffend die 
Forderung, erzeugen zwei harmonisch verbundene Grundsatze. Eine 
eigentiimliche StaatsangehOrigkeit braucht man einem Inhaberpapier 
Dicht zu verleihen. Auch die Fiktion der Inkorporierung einer F orderung 
in ein Papier kann man entbehren, sie ist schwerer zu. verdauen a1s 
die unerklarte Sache. Eine Verstandigung der Staaten iiber das Recht 
des Warenkaufes konnte die Inhaberpapiere -auch das Geld 
um£assen; die Schwierigkeiten sind aber nicht ganz dieselben. 

§ 56. I mmaterieUe Guter absoluter N atur. 

Vorbemerkungen. Der Natur der immateriellen Giiter hat. die 
allgemein-menschliche Rechtswissenschaft nachzuforschen. Mir ge
niigt es zu betonen, dasz es Giiter gibt,we1che immateriell sind, Bestand
teile eines Vermogens sein konnen, und dasz das Recht auf diese Giiter 
absolut ist, weil es gegen alle Menschen gewahrt werden kann. Die 
Ehre, die Freiheit u. s. w. gehoren nicht zu so1chen Giitern. Bestandteile 
des Vermogens sind sie nicht. Auch sind Rechte auf materielle Giiter, 
Eigentum, Hypothek u. s. w., besser hier auszer Betracht zu lassen. Sie 
beruhen auf einer materiellen Sache, und das Eigentum identifiziert 
sich mit dieser Sache. Aus dem Stoff, welcher nach Ausscheidung der 
dinglichen Rechte iibrigbleibt, wahle ich zwei immaterielle Giiter, wel
che mir fiir meinen Zweck geniigen: das Urheberrecht in der Kunst und 
die Patente auf Erfindungen. Diese sind zweifellos Bestandteile des 
Vermogens. grundsatzlich verauszerlich; Objekte eines Pfandrechts 
oder einer Zwangsvollstreckung konnen sie auch sein. 

Urheberrecht. Dasz es eine nationale Kunst gibt, aber dasz DIE 
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KUNST Gemeingut des menschlichen Geschlechts ist, ist schon gesagt 
(§ 22). Das Urheberrecht an Kunsterzeugnissen hat eine vemiinftige 
Grundlage und eine sehr wichtige intemationale Seite. Es ertrligt eine 
Einschriinkung auf ein einziges Staatsgebiet grundsatzlich nicht. Jeder 
Staat hat die Pflicht den Kiinstler zu schiitzen, und mit anderen Staaten 
Vereinbarungen zu treHen zur Sicherung eines iiberstaatlichen 
Schutzes. So ist auch heute der Geist des nationalen und intema
tionalen positiven Rechts. Was die Staatsvertrage anbetrifft, verweise 
ich auf die Literatur. DER KRIEG wird wohl hier eine dauemde Sto
rung des intemationalen Zusammenwirkens nicht verursachen. 

Erfinderrechte und Patentee Die Patente hebe ich hervor. Sie 
sind zweifellos Elemente des Vermogens. Die Betrachtungen der 
vorigen Rubrik finden hier nur teilweise entsprechende Anwendung. 
Ein zeitweiliges ausschlieszliches Ausbeutungsrecht ist auch hier 
wohlbegriindet, und der Dienst, welchen der Erfinder der Mensch
heit beweist. gibt ihm Anspruch auf einen iiberstaatlichen Schutz. 
Doch die innige Beziehung zwischen der Personlichkeit des Kiinstlers 
und seinem Werk, findet man nicht zwischen demErfinderundseiner 
Errungenschaft.Das absolute Recht des Kiinstlers iiberUiszt den iibri
gen Kiinst1ern" ein nahezu unendliches Gebiet; das ist bei dem Recht 
des Erfinders nicht der Fall. Das Kunstwerk braucht keine amtliche 
Bescheinigung seines Wertes. Die patentierte Erfindung musz neu sein, 
deutlich umschrieben; ob eine amtliche Voruntersuchung absolut 
notig ist, mag dahingestellt bleiben, aber eine Veroffentlichung ist 
notig. Die fiir den internationalen Verkehr wichtigen Bestimmungen 
der nationalen Patentgesetze weisen den kosmopolitischen Geist, wel
cher in den' Gesetzen iiber das Urheberrecht zu finden ist, nicht auf; 
der Erfinder, welcher einen iiberstaatlichen Schutz beansprucht, musz 
iiberall Patente beantragen, eine kostspielige Sache, wenn auch auf 
dem Gebiet der breiten internationalen Union fiir den Schutz des 
gewerblichen Eigentums, welche vertragsmaszig gebildet ist, diese 
Prozedur bedeutend erleichtert ist. 1m allgemeinen ist hier das iiber
staatliche Zusammenwirken nicht so weit fortgesc~tten wie bei 
dem Urheberrecht. Der nationale Egoismus tritt starker in den Vor
dergrund, nicht so sehr, weil ein Staat geme die Ehre einer ersten 
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Erfindung beansprucht, sondem well' das ausschlieszliche Ausbeu~ 
tungsrecht eines auslandischen Erfinders einen Zweig der nationalen 
Industrie zeitweilig liihmen· kann. Der storende EinfluSz DES KRIEGES 

ist hier entschieden umfangreicher gewesen als bei dem Urheberrecht. 
und diese St5rung wird mutmaszlich von Hingerer Dauer sein. 

§ 57. ImmaterieUe GUter relativer Natur. 

Vorbemerkunaen. Die Giiter, welche den Gegenstand dieses Para
graphen bilden, sind Forderungsrechte, Schuldverhiiltnisse von der akti
ven Seite betrachtet. Sie sind Bestandteile des Vermogens des Gliiu
bigers, grundsattlich iibertragbar und fiir Pfandrechte ·und Zwangs
vollstreckung geeignet.· Ihre relative Natur zeigt sich darin, dasz nur 
auf der Seite eines gewissen Schuldners oder mehrerer gewisser Schuld
ner eine Pflicht besteht. Nur die Fordertmg wird hier ins Auge ge
faszt; dem Recht der Schuldverhiiltnisse, besonders deren Substanz, 
ist die ganze folgende Abteilung gewidmet. Ein Unterschied ist hier 
gemacht zwischen dem einfachen Forderungsrecht und dem Forde
rungsrecht, welches mit einem Wertpapier verkniipft ist. 

Das einfache Forderunasrecht. Die Hauptfrage ist, wie das 
iibertragbare Forderungsrecht, mit voller Wirkung, aus dem Vermogen 
desurspriinglichen Glaubigers ausscheidet, um Bestandteil des Ver
mOgens eines neuen Glaubigers zu werden, insbesondere wenn der 
urspriingliche Glaubiger und der Schuldner in verschiedenen Staaten 
wohnhaft sind. Die Uebertragbarkeit, als Eigenschaft der Forderung. 
gehort zu ihrer Substanz, und die Handlungsfahigkeit des Glaubigers, 
welcher iibertdigt, ist eine Frage des Personenrechts. Was nun die 
Uebertragung selbst anbetrifft, so ist es, in internationalen Angele
genheiten, ein Erfordernis eines vernunftgemaszen Verkehrs, dasz 
die Rechtslage des Schuldners durch den Uebergang der Forderung 
nicht verschlimmert werde. Der Uebergang solI geschehen und ihm 
berichtet werden auf solche Weise, dasz, wenn er den neuen Glau
biger bezahlt, seine Schuld vollig getilgt ist, und da er unter der 
Jurisdiktion der Gerichte seines Wohnsitzes steht, miissen die Ueber
tragung und die Benachrichtigung dem Rechte dieses Wohnortes 
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gemasz geschehen. Dieser Grundsatz findet bei einer reinen Ueber
tragung, bei einem Pfandrecht und bei der Zwangsvollstreckung 
Anwendung. Das positive Recht ist nicht absolut im Widerspruch 
mit dem Grundsatz, aber die ungeheure Ausdehnung der nationalen 
Jurisdiktion den Ausliindern gegeniiber, bringt den Schuldner 
oft in die Gefahr zweimal die Schuld zahlen zu miissen. Wenn aber 
die Richter verniinftige Manner sind, . kann sich eme Praxis in d~r 
Richtung des vernunftgemaszen Grundsatzes bilden. 

Forderunien die mitWertpapieren verknUpftsind. Wasim §55 
von den Inhaberpapieren gesagt ist, kann hier auf alle Wertpapiere mu,
tatis mutandis ausgedehnt werden. Die Erfordernisse des Verkehrs'und. 
nicht die Anspriiche der Gesetzgeber sind mein Leitgedanke. Wertpapie
re sind Namenpapiere, indossierbare Papiere, oder Inhaberpapiere, aber 
bei allen Arten sind der gute Glaube und die Erwerbung unter nor
maltm Verkehrsumstanden grundsatzlich - die im § 55 angedeutenden 
Ausnahmen vorbe~alten - zu beriicksichtigen. So ist der Grundsatz 
aufzustellen, dasz wer in gutem Glauben unter normalen Verkehrs
urnstanden ein nominatives Papier mittels U eberschreibung und Tra
dition, ein indossierbares Papier mittels I ndossament und Tradition 
und ein Inhaberpapier mittels einfacher Tradition erwirbt, grundsatz
lich ein Recht erworben hat, welches iiberall anerkannt werden sollte. 
Ausnahmen sind aus den Erorterungen des § 55 ersichtlich. Dieser 
Grundsatz is! mit den altherkommlichen Kollisionsnormen nicht stets 
in' Uebereinstimmung, und da, wo die Gesetze, die Wechselordnungen 
z. B., positive Kollisionsnormen aufgestellt haben, werden die nationalen 
Gerichte natiirlich diese Normen anwenden, aber wenn die Gesetze 
schweigen und die Gerichte verniinftig sind, kann auch hier eine 
Evolution mittels der Praxis geschehen. Das Wechselrecht wird noch 
spater Gegenstand eines Paragraphen sein (§ 60). 

Vierzehnte Abteilung. 

SCHULDVERHAEL TNISSE. 

§ 58. .Allgemeine Grundsatze. 

Vorbemerkungen. Es sei mir erlaubt, auf Meine in den Jahren 
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1906/1907 erschienene Arbeit iiber die Substanz der Obligationen im in
temationalen Privatrecht hinzuweisen. Die Substanz der Rechtsver~ 
haItnisse ist nur ein Tei1 des intemationalen Rechts der SchuldverhaIt
nisse, aber es ist der Hauptbestandteil, und, da ich in der zehnten Abtei
lung das RechtsverhaItnis im aUgem,einen und in § 45 die Handlungs
fahigkeit behandelt habe, und mich auf die friiherere Arbeit stiitzen darf, 
so kann ich hier kurz sein. Nur musz ich hier den Blick nicht aIlein auf 
den isolierten Staat, sondem auch auf die Gesamtheit der Staaten rich
ten. In dieser Abteilung mache ich zwischen den SchuldverhaItnissen 
des biirgerlichen Rechts und denen des Hande1srechts keinen Unter
schied, aber in der folgenden Abteilung werde ich den Einflusz des 
Handels auf die Entwicklung des intemationalenPrivatrechts be
riicksichtigen. 

Das international-gemeine Recht der Schuldverhllitnisse. Bei 
den aUgemeinen Lehren des Rechts der SchuldverhaItnisse hat das Ro
mische Recht in hoherem Masze als bei den iibrigen Teilen des 
Privatrechts seine Eigenschaft als Weltrecht behalten. Viele Lehr
satze iiber die Natur der Obligationen, ihre verschiedenen Arten, ihre 
Entstehung, ihre allgemeinen Folgen und ihre Auflosung, sind von 
uraltem Ade1 und konnen zum international-gemeinen Recht gerechnet 
werden, sodasz eine Verweisung auf eine bestimmte Gesetzgebung, 
mittels einer Kollisionsnorm in der Regel unterbleiben kann. Nicht aIles 
ist eben brauchbar. So haben zum Beispiel die alternativen und die unteil
baren Obligationen ihre Bedeutung zu einem groszen Teil verloren, 
wahrend die dere orreal-Obligationen, insbesondere im Gesellschafts-und 
im Wechselrecht, zugenommen hat, Als international-gemeinrechtlich 
ist die romische Lehre der Quellen der Schuldverh,aItnisse zu betrach
ten, vorausgesetzt dasz man diese Lehre vernunftgemasz auslegt 
und anwendet, was man doch von einem weisen Gesetzgeber und 
einem verniinftigen Richter erwarten dad. Dieser, auf diese Weise 
ausgelegten und angewendeten Lehre ist die nachste Rubrik gewidmet. 

Die Lehre der obllgatorischen Quellen. Wenn man aIle Quellen 
der Schuldverhaltnisse einer genauen Untersuchung unterwidt, so 
entdeckt man ohne Ueberanstrengung das international-gemeinrecht
liche Element, namlich das Erlorderniseines vernunltgemaszen sozialen 
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Lebens. Warum erzeugen Vertriige Schuldverhaltnisse? Der Wille 
des Schuldners moge individualistisch als Erkliirung geniigen, der 
soziale Grund ist das Vertrauen, welches die Willensauszerung bei 
einem ernsthaften Mitmenschen erweckt hat, und dieses Vertrauen 
ist das Masz des Forderungsrechts. Warum entsteht aus einem Wert
papier, einem Wechsel z. B.,ein Schuldverhaltnis? 1st der soziale 
Grund nicht der, dasz bei dem Publikum Vertrauen erweckt ist? Warum 
erzeugt eine persOnliche, einen andern schadigende, dem Tater zu
zurechnende, mit den sozialen Pflichten in Widerstreit stehende 
Handlung ein Schuldverhaltnis? Die Schuld des zurechnungsfahigen 
Taters mOge individuallstisch geniigen, der soziale Grund des Rechts 
auf Entschadigung und dessen Masz ist die Storung der vernunft
gemaszen Ordnung des sozialen Lebens, und so kann ohne Schuld, 
ohne personliche Tat sogar, ein Schuldverhaltnis entstehen. Einen 
so1chen sozialen Grund findet man bei allen iibrigen Schuldverhalt
nissen, bei der Geschaftsfiihrung ohne Auf trag, bei der ungerechtfer
tigten Bereicherung, bei dem tatsachlichen Ineinandergreifen der 
Interessen mehrerer Personen u. s. w .. Das stets als Grund vorliegende 
Erfordernis des vernunftgemaszen sozialen Lebens ist zweckdienlich, 
wenn ein Schuldverhiiltnis lokalisiert, das heiszt mit einem ortlichen 
Verkehrskreis in Verbindung gebracht werden musz - nicht immer 
gelingt das - und also dem Recht dieses ortlichen Kreises unterworfen 
werden musz. 

Das ortliche Recht, welches eventuell, im internationalen 
Verkehrsrecht, ein Schuldverhiiltnis beherrscht. Ich verweise 
im allgerrieinen nach § 42. Manche hervorragende Juristen haben ver
sucht, mittels einer Kollisionsnorm, das Gesetz zu bezeichnen, welches 
die SchuldverhaItnisse, insbesondere die aus Vertriigen, beherrschen 
solI. Eine bunte Verschiedenheit der Meinungen ist daraus entstanden. 
N och immer streitet das Gesetz des Ortes, wo der Vertrag geschlossen 
ist (lex loci contractus) mit dem Gesetz des Erfiillungsortes (lex loci 
executionis). Das Gesetz des Landes, welchem die Parteien (oder der 
Schuldner) angehoren (lex patriae aut· domicili~) erhebt Anspriiche. 
Das Gesetz des Ortes, wo der Prozesz iiber das VerhaItnis gefiihrt 
wird (lex lori), will sich nicht ganz zuriickziehen. Behauptet wird 
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auch, dasz im Prinzip das Gesetz anzuwenden sei, welches Parteien aus
driicklich oder stillschweigend angewiesen haben (Autonomie-system). 
Natiirlich gibt es auch Kombinationen und gemischte Systeme. Der 
vielen Baume wegen kann man den Wald nicht mehr sehen. Als ich meine 
obenerwabnte Arbeit anfing, hatte ich in diesem Labyrinth meinen Weg 
zu suchen; meine grosze Achtung vor meinen Vorgangern in der Wissen
schaft hat mir den Ariadnefaden in die Hand gegeben. Ich hielt es 
fiir unmoglich, dasz solche Manner eine Losung befiirwortet haben 
sollten, welche niemals ein verniinftiges Resultat gabe, und so kam 
ich dazu, die aus den verschiedenen Quellen mit verschiedenen sozia
len Zwecken hervortretenden SchuldverhaItnisse geduldig und genau 
zu priifen, urn nachzuforschen, unter welchen Umstanden das eine 
oder das andere System etwas Verniinftiges erreiche. Das Erge~nis 
war ein allgemeiner Grundsatz, nicht die eine oder die andere Kollisions
norm. Oft, aber nicht immer, fand ich zwischen einem SchuldverhaItnis 
und dem ortlichen Verkehrskreiseines Staates ein so enges Verhaltnis, 
dasz das Schuldverhaltnis als in diesem Kreis lokalisiert zu betrachten 
war, ein Umstand, welcher die Anwendung des Rechts dieses Kreises 
nach den vernunftgemaszen Erfordernissen des internationalen sozialen 
Lebens mit sich brachte. Die Ankniipfungspunkte erschienen dabei in 
ihrer wahren Natur; sie waren, abgesehen vonihrem Wert als Hilfsmittel 
bei der Auslegung, welcher Wert allgemein anerkannt ist, nur Loka
lisationsmittel, welche die Entscheidung bringen konnten oder nicht. 
Das "oder nicht" entnimmt dem Grundsatz das Maschinenmaszige 
der Kollisionsnormen; nicht jedes Schuldverhiiltnis hat seinen Sitz 
in einem ortlichen Verkehrskreis, es gibt Schuldverhaltnisse des Welt
verkehrs. Darauf sind die Grundsatze des international-gemeinen 
Rechts anzuwenden, und subsidiarisch die vernunftgemaszen Grund
satze des Weltverkehrs, nach freiem Ermessen ausgelegt. Ein so 
sanftes Kopfkissen wie eine scharfschneidende Kollisionsnorm ist mein 
Grundsatz nicht, aber das Verkehrsleben ist nun einmal nicht einfach. 
Der isolierte Staat kann natiirlich ein einheitliches Recht nicht zustande 
bringen und musz sich mit einer ziemlich elastischen Regel zufrieden
stellen, aber da, wo eine solche Regel eine zu grosze Rechtsunsicher
heit erzeugen wiirde, namlich bei Schuldverhaltnissen des Welt-
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verkehrs, kann die Staatengesamt~eit eingreifen und Einheitlichkeit 
des Rechts in Hinsicht auf dieses oder jenes SchuldverhaItnis 
ins Leben rufen." Wahrend der allgemeine Grundsatz da, wo die Ge
setze schweigen - Schweigen ist hier Gold -, sich mittels der Praxis 
entwickeln kann, kann die Gesamtheit intemationale Verordnungen 
schaffen, wie im § 10 angedeutet ist. Den Airlang einer solchen 
Evolution finden wir schon im Seerecht und teilweise im Eisenbahn
frachtrecht. Ein einheitliches Wechselrecht ist schon entworfen. 

Die Anwendunl1 des Grundsatzes. Eingehende Einzeldarstel
lungen waren dafiir notig. Es wird bier wohl geniigen, etwa aus der 
Luftschiffperspektive zu zeigen, dasz oft, aber nicht immer die Lokali
sation gelingt. Das niitzt auch bei der Frage, inwieweit Parteien in 
einem Vertragein Gesetz als maszgebend anweisen konnen. Gehort 
ihr Vertrag einem bestimmten Verkehrskreis an, dann haben sie die 
Freiheit der Wahl, welche das Gesetz dieses Kreises gewahrt; zwingen
den Gesetzen konnen sie nicht entgehen. Gehort der Vertrag einem 
bestimmten Verkehrskreis nicht an, dann sind Parteien grundsatz
lich frei, aber ihre Wahl musz einem vemunftgemaszen Verkehr 
entsprechen, und dariiber iibt das Gericht seine Zensur aus. Nur das
jenige, was der vemunftgemaszen Ordnung des sozialen Lebens ent
spricht, hat Anspruch auf den Schutz der Staatsorgane. 

§ 59. Uebersicht der besonderen Vertrdge. 

Einteilunl1sl1rundlal1e. Sie gehOrt der a11gemein-menschlichen 
Rechtswissenschaft an. Ich wahle die Einteilung, welche mir bei der 
Ausarbeitung des Grundsatzes am meisten niitzt, die nach dem sozia
len Zweck der Vertrage. 

Vertril1e bei dem Umsatz und der Verwertunl1 der Guter. 
Es gibt wohl hundert und eine Art. Die uralte Form ist der Tausch, 
der heute wohl seine intemationale Bedeutung eingebiiszt hat. Eine 
solche Bedeutung haben noeh, in grOszerem oder geringerem Masze, der 
Kauf, der Warenkauf insbesondere, die Miete, die Verwahrung, die ver
scbiedenen Abarten des Leihens, und die obligatorischen Geschafte 
welche" sich an die Verleihung eines Faustpfandes oder einer Hypo-
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thek anschlieszen. Die Aufnahme von Gasten in Hotels, mit Entgegen
nahme des Reisegepacks, nahert sich einem - sehr leicht lokalisierba
ren - internationalen Nominatvertrag. Komplexe, wie Geschafte oder 
Erbschaften, werden verauszert. Der Editionsvertrag hat eine grosze 
Bedeutung im internationalen Verkehr erlangt. Bei einem Tell dieser 
Vertrage haben Parteien, nach den Gesetzen alIer Verkehrskreise, 
eine fast unbeschrankte Freiheit, und diese darf gebraucht werden, 
urn eine den Umstanden nach vernunftgemasze Wahl des auf die 
Einzelheiten des Vertrages anzuwendenden Gesetzes zu tun. Nicht 
inlmer ist die Freiheit der Parteien unbeschrankt, zum Beispiel bei 
dem Darlehen gegen Zinsen, und dann ist von einer Parteiautonomie 
die Rede nicht. Werden nun die verschiedenen Vertrage, welche die
ser Rubrik angehoren, einer genauen Priifung unterzogen mit Hinsicht 
auf ihren sozialen Zweck, so wird man daraus ersehen, dasz sehr oft 
die Lokalisation, welche die Anwendung des Rechts eines bestimm
ten Verkehrskreises mit sich bringt, gelingen wird, selbst wenn der 
Vertrag Ankniipfungspunkte mit dem Ausland bietet. So ist der 
Vertrag, welcher in dem vollsten Sinn ein internationaler Vertrag ist, 
der Warenkauf, als lokalisiert zu betrachten, wenn er auf einem Markt 
oder einer Borse geschlossen ist. Der gewohnliche Kauf ist es, wenn 
ein Fremder, wahrend seines Aufenthaltes, in einem Laden etwas 
erwirbt. Die Sachmiete wird zu lokalisieren sein, wenn sie ein Ge
baude oder ein Landgut betrifft. Uebrigens verweise ich auf meine 
friihere Arbeit. 1st die Lokalisation, unter vielen taglich vorkommenden 
Umstanden nicht moglich, und hat der Vertrag wir:tilich eine grosze 
internationale Bedeutung, was zum Beispiel bei dem Warenkauf 
entschieden der Fall ist, dann kann wohl der isolierte Staat nichts 
anders tun als auf die Weisheit des Richters bei der Anwendung des 
international-gemeinen Rechts und subsidiar der vernunftgemaszen 
Grundsatze zu vertrauen, aber die Staatengesamtheit kann das Recht 
des betreffenden Vertrages einheitlich festsctzen. Bei dem Warenkauf 
ware das, in ruhigen politischen Zeiten, nicht undenkbar. 

Vertralle bei der Verwertunll der Arbeit. Heute haben diese 
Vertrage eine ebenso grosze, wenn nicht eine groszere Bedeutung als 
der Giiterumsatz; frillier waren sie meistens Unterabteilungen der 
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Miete. Der Arbeitsvertrag im weitesten Sinn zeigt uns drei Unterarten: 
der Dienstvertrag mit untergeordneter Stel1ung, die Zusage einer 
freien Arbeitsleistung, und der Vertrag zur Herstel1ung eines Werkes. 
Eine eigentiimliche Arbeitsleistung ist die unmittelbare oder mittelbare 
Vertretung. Der Kommissionsvertrag hat eine grosze intemationale Be
deutung. Der Auf trag kann eine solche haben; im internationalen 
Verkehr ist er meistens nicht unentgeltlich. In vielen Fallen ist der 
Arbeitsvertrag zu lokalisieren; die Art der Leistung, ihr Erfiillungsort, 
der Mitte1punkt des Geschafts desjenigen, welcher die Leistung ver
spricht, konnen den Vertrag, nicht mechanisch aber nach .ver
nunftgemaszer Zergliederung, mit einem lokalen Verkehrskreis ver
binden. Der Arbeitsvertrag des Schiffers und der Schiffsmannschaft 
eines Kauffahrteischiffes ist mitteIs der Flagge zu lokalisieren. Wie 
gefahrlich die maschinenmaszige Anwendung der Gesetze des Vertrags
ortes oder des Erfiillungsortes ist, , zeigt uns gerade der Auftrag. Der 
Verkehrskreis, dem das VerhaItnis zwischen Auftraggeber und Be
auftragtem angehort, ist nicht immer der Kreis, mit welchem das Ver
haItnis zwischen dem Auftraggeber und dem Dritten, mit dem der 
Beauftragte gehandelt hat, in Verbindung steht. 

Vertrage, we1che sleh auf Kredit beziehen. Der Kredit, die Ge
wahrung der Verfiigung iiber einen Wert, ist ein Nebenelement vieler 
Vertriige. Es gibt aber Vertrage, bei welchen der Kredit Hauptelement 
ist: die Krediteroffnung, die Gewahrung eines Kreditbriefes und der 
Kontokorrent. Zu lokalisieren sind solche Vertrage oft. Das Geschafts
~entrum der Parteien, bisweilen auch der Ort, wo der Kreditgeber sein 
Geschaft ausiibt, oder die Beziehung des Kredits zu einer lokalisier-.. 
baren Unternehmung sind dabei Hilfsmittel. Diese Vertrage sind so-· 
wohl fiir die allgemein-menschliche Wissenschaft als fiir die internatio
nale Praxis sehr interessant, die Gesetzgebungen haben sich abeT" 
damit hoch ziemlich wenig beschaftigt, sodasz die Gerichte mittels 
der internationalen Geschaftsusancen und der Lehre des erweckten 
Vertrauens allmahlich ein international-gemeines Recht bilden konnen. 

Aleatorisehe Vertrage. Die Chance, der Genusz der Hoffnung auf 
ein zukiinftiges angenehmes Ereignis, iibt auf die Menschen eine so. 
ungeheureKraft aus, dasz die Gesetzgeber meistens mitteIs strenger Be-. 
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dingungen oder selbst mittels Probibitivbestimmungen eine Gegenwir
kung ·ausiiben. Ich erwiihne bier die Lotterie und das Borsenspiel. 
Der Versicherungsvertrag gehort meines Erachtens im Wesen der Sa
che absolut nicht bierher. Die Lokalisation, welche mittels desGeschlifts
zentrums, der Borse und des Umsatzgebietes der Lotterie maglich 
ist, wird sieh oft als niitzlich erweisen zur Einschrankung der Ver
tragsfreiheit der Parteien; der Richter wird aber immer die Tragweite 
der Prohibitivgesetze seines eignen Landes zu ermessen haben. Mit der 
allgemeinen Erldarung, dasz aleatorlsche Vertrage der offentlichen 
Ordnung widerstreiten, ist wenig zu machen. Den Gesetzgebern sind die 
aleatorischen Vertrage nicht sympatisc~, und eine einheitliche Gesetz
gebung ist nicht zu erwarten. Den Menschen sind sie dagegen sehr 
lieb, bisweilen sogar ist die gesetzliche Unverbindlichkeit dem Ver-

o lierer nicht unangenehm. 
Transportvertra~e. Der Fall, dasz der Anfangspunkt, der End

punkt und der Beforderungsweg sieh in einem Verkehrskreis be
finden, kann dahingestellt bleiben, weil er fiir das internationale Ver
kehrsleben keine Bedeutung hat. Das wirklich internationale Fracht
geschaft, als Ganzes, ist meistens nicht zu lokalisieren, aber man 
kann es zergliedern, und darin verschiedene VerhaItnisse finden, 
welche, jedes fur sieh, zu einem bestimmten Verkehrskreis gebracht 
werden konnen. So hat man, an erster Stelle, ein VerhaItnis zwischen 
dem Absender und dem Frachtfiihrer, wahrend zwischen diesen sich 
noch ein Spediteur oder Kommissionar befinden kann; dann hat man 
die eigentiimliche juridische Verbindung zwischen aufeinander fol
genden Unternehmern; und endlich das ebenfalls eigentumliche Ver
haItnis zwischen dem Adressaten, eventuell dem Inhaber eines auf 
Waren lautenden Wertpapieres, und dem Komplex der Unterneh
mer, insbesondere dem letzten. Die verschiedenen Verhaltnisse kon
nen oft lokalisiert werden. Die Praxis tut es, etwas zu mechanisch 
aber nicht immer unrichtig, indem sie die VerhaItnisse, welche 
bei dem Anfang des Transports entstehen, dem Gesetz des Vertrags
orts, und die, welche sich am Ende entwickeln, dem Gesetz des Er
fullungsortes unterwirft. Der Personentransport und das geschafts
maszige Ueberbringen der materiellen oder immateriellen Nachrich-
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ten haben wieder ihre Eigentiimlichkeiten. Auch bier kann die Staa
tengesamtheit viel mehr tun als der isolierte Staat; sie kann ein inter
national-einheitliches Recht einfiihren, insbesondere was die Haftung 
der Transportuntemehmungen betrifft. Das Eisenbahnfrachtrecht 
und das Postrecht - insoweit es privatrechtlicher Natur sein mag,
erwabne ich nur nebenbei. 

Gesellschaftsvertrage. Der Urtypus, die gewohnliche Gese11schaft, 
hat seine Bedeutung nicht verloren, aber heute bilden die Verhaltnisse 
zwischen den Gesellschaftem, welche oft leicht zu lokalisieren sind, 
nicht mehr die Hauptsache, diese ist das Verhaltnis zwischen den Ge
sellschaftem, beziehungsweise der Korporation, welche sie gegriindet 
haben, und dem Publikum, ein VerhaItnis, welches im intemationalen 
Verkehrsleben sehr wichtig, aber oft schwer zu lokalisieren ist. Grund
satzlich sollen diese auszeren VerhaItnisse dem Rechte der ver
schiedenen Verkehrskreise, mit welchen die Gesellschaft Beriihrungs
punkte hat, unterworfen werden, nach der Proportion des Eindrln
gens in jeden Verkehrskreis. Was die Handelskorperschaften anbe
trifft, verweise ich nach dem § 46. Bei Gesellschaften, welche nicht 
Rechtspersonen sind, hat die Praxis sich dem Grundsatz so viel wie 
moglich zu nahem. Fiir eine intemationale Vereinheitlichung ist selbst 
das Recht der Aktiengesellschaften nicht reif. 

Versicherungsvertrage. Ich habe bereits gesagt, dasz ich sie im we
sentlichen nicht als aleatorisch betrachte, sie nahern sich mehr den Ge
sellschaftsvertragen. Menschen, welche eine ihnen allen drohende 
Gefahr vorhersehen oder bei gewissen unsichem oder relativ unsichern 
Ereignissen - dem Zeitpunkt des Todes Z. B. - eine Auszahlung er
halten wollen, schlieszen sich an eine aus geringfiigigen Beitragen ge
bildete allgemein~ "Zentrale" an, mittels welcher eventuelle Entscha
digungen oder Auszahlungen zu bestreiten sind. Das schlieszt die Ver
sicherung auf der Grundlage der Gegenseitigkeit urid die Lebensversi
cherung ein. Die Versicherungsvertrage, insbesondere bei dem Jetztge
nannten Zweig, musz man sorgfaltig zergliedern. In meiner friiheren 
Arbeit habe ich das versucht. Hier will ich nur sagen, dasz sowohl das 
Zentrum des Ges<:hafts, das heiszt der Ort, wo sich die Hauptniederlas
sung befindet, als die Tatsache, dasz diese Kasse, mittels einer Zweig-

JITTA. 9 
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niederlassung, in einen andren Verkehrskreis eingedrungen und dort 
Vertrauen erweckt hat, Hilfsmittel bei der Lokalisation sind. Die 
Freiheit der Parteien ist bei verschiedenen Zweigen der Versicherung 
grosz genug urn intemational-gleichlautende Polizen moglich zu ma
chen. Aus deren Auslegung kann sich ein allgemeines Recht bilden. 

Andere Vertra~e. Ich erwahne nur ihr Bestehen. Es gibt fiir den 
internationalen Verkehr nicht unerhebliche Vertrage, welche die Besta
tigung einer juridischen Lage bezwecken, z. B. die Biirgschaft und der 
Vergleich. Den schon ofters wiederholt en Hinweis auf meine friihere 
Arbeit erlaube ich mir in Erinnerung zu bringen, auch was denSchen
kungsvertrag anbetrifft. Ueber die Natur der Schenkung streitetman; 
in. manchen Gesetzgebungen wird sie weniger mit den Vertragen als 
mit den letztwilligen Verfiigungen in Verbindung gebracht. Auszerdem 
stehen hier die Schwierigkeiten im ungekehrten VerhaItnis zu deren 
Bedeutung fiir das internationale Verkehrsleben. 

§ 60. SchuldverhaUnisse mit Wertpapieren verknuplt. 

Vorbemerkun~en. Die materielle Seite der Wertpapiere ist schon 
beriicksichtigt (§ 55); ihre Bedeutung als Bestandteile eines Vermo
gens ebenfalls (§ 57). Ais sozialer Grund des mit ihnen verkniipften 
SchuldverhaItnisses ist das bei dem Publikum erweckte Vertrauen an
gegeben (§ 58). Es gibt iib~igens auch hier hundert und eine Unterab
teilung. Nur ein Papier wahle ich daraus, den Wechsel. Er ist der Vater, 
Groszvater und Urgroszvater aller iibrigen Papiere. 

Grundsatze des internationalen Wechselrechts. Ein Schuldver
haItnis aus erwecktem offentlichen Vertrauen hat das Masz dieses Ver
trauens. Die Verbindlichkeiten der verschiedenen Mitglieder des Wech
selpersonals, die des Ausstellers, des Akzeptanten und der Indossanten 
insbesondere, sind nicht dieselben, sie hangen von verschiedenen Be
dingungen ab und sind von einander gewissermaszen unabhangig. Um 
dieses Masz flir einen j eden von ihnen zu bestimmen musz man die Hand
lung eines jeden mit dem Recht eines Verkehrskreises verbinden, und 
das kann nur der Kreis sein, nicht so sehr in welchem die Unterzeich
nung tatsachlich stattgefunden hat, als der Kreis, in welchem diese 
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Men dem I nnaU des Weehsels stattgelunden naben soli, also der fiduziare 
Ort der Unterzeichnung. Die verschiedenen SchuldverhaItnisse werden 
also eventuelI verschiedenen Gesetzgebungen unterworfen. Das ist 
nicht befriedigend fiir den Verkehr, aber das Mittel zur Verbesserung 
beim Sehweigen der positiven Gesetze ist nicht die Fiktion, dasz der Ort 
der wirklichen oder fiduziaren ersten Ausgabe des Wechsels fiir alle 
spateren Wechselschuldner das Masz des erweckten Vertrauens be
stimmt. Nur das positive Recht kann dem Richter eine solche Fiktion 
aufdrangen. 

Die Gesetz~ebungen.Wenn auch, seinem Ursprung nach, das Wech
selrecht Weltrecht gewesen ist, so haben doch die positiven Ordnungen 
der verschiedenen Lander ziemlich eingreifende Differenzen ins Leben 
gerufen, und die Gelehrten mit ihren Theorien haben entschieden eine 
Vereinheitlichung'erschwert. Aus diesen Differenzen entsteht bei der 
tatsachlichen kosmopolitischen Zirkulation des Wechsels Rechtsunsi
cherheit, und sehr bedeutende Gesetzgebungen, von ihrem individuel
len Standpunkt aus, haben dafiir Kollisionsnormen aufgestelIt, welche 
bisweilen einen egoistischen Charakter tragen. Es ist klar, dasz die 
Staatengesamtheit derartige Kollisionsnormen zu einem so1chen Grad 
der VolIkommenheit fiihren konnte, dasz iiber das anzuwendende Ge
setz nicht der geringste Zweifel bestehen wiirde. Damit ware den Ge
lehrten und vielIeicht den Richtern geholfen, aber dem Verkehrnicht; 
dieser erfordert Vereinheitlichung des Wechselrechts. 

Die Vereinheitlichung. Eine Evolution findet statt. In Staat en
biinden, Bundesstaaten und in stammverwandten Gruppen, in Deutsch
land, in den Skandinavischen Reichen und in den Vereinigten Staaten, 
hat sie schon zu einer Vereinheitlichung gefiihrt. Ein Weltrecht ist 
wissenschaftlich, praktisch und amtlich vorbereitet. Die Konferenzen, 
die in den J ahren 1910 und 1912 im Haag abgehalten wurden; haben 
das Ihrige getan. WirdDER KRIEG die Hoffnungen zunichte machen? 

§ 61. Unerlaubte und sonstige schadigende Handlungen. 

Einleitung. Zu unterscheiden ist hier zwischen der schadigenden 
Handlung, welche personlich und dem Tater zuzurechnen ist und mit 
den sozialen PIUehten im Widerspruch stent, einerseits, und der scha-
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digenden Handlung welche eine oder mehrere dieser Eigenschaften 
entbehrt, andrerseits. Bei der ersten Art ist die Storung der gesell
schaftlichen Ordnung so auffallend, dasz man von einer intemational
gemeinrechtlich feststehenden Entschadigungspflicht des Taters aus
gehen kann, wahrend die Lokalisation nur notig ist urn die Einzelheiten 
dieser Pflicht festzustellen. Bei der zweiten Art entsteht die Entschadi
gungspflicht aus einer positiven Vorschrift, we1che auf einer in einem 
ortlichen Verkehrskreis herrschenden Auffassung'tler sozialen Oidnung 
beruht, sodasz ohne Lokalisation ein SchuldverhaItnis grundsatzlich 
nicht entsteht. 

Die persijnliche, dem Tater zuzurechnende, mit den sozialen 
Pfiichten im Widerspruch stehende Handlung. Wenn die Gesetz
gebungen nur das Prinzip aussprechen wiirden, konnte das intema
tional-gemeine Recht sich mittels der Praxis allmahlich entwickeln. 
Viele Gesetzgeber haben es aber fur ratsam gehalten, den Gerichten so 
wenig wie moglich zu uberlassen. Bestimmungen uber die Merkmale der 
Handlung, das Unerlaubte, und bisweilen auch uber das Verschulden 
und die Berechnung der Entschadigung gehen daraus hervor. Solche 
Bestimmungen machen eine Lokalisation oder, nach der herrschenden 
Auffassung, eine Kollisionsnorm notig. Die Gelehrten, die Gerichteund 
selbst die Gesetzgeber haben eine solche gesucht. Die Anwendung des 
Gesetzes- des Tatortes (lex loci actus) hat Verteidiger gefunden; das war 
auch der Fall bei dem nationalen Gesetz des Gerichts (lex fori); wah
rend eine vielverbreitete Auffasung, nicht ohnegewisseSchattierungen 
welche dahingestellt bleiben konnen, die Forderung stellt dasz, sowohl 
nach den Gesetzen des Tatortes als nach denen des Ortes, wo das Gericht 
seinen Sitz hat, eine Entschadigungspflicht begriindet sei. Meiner Mei
nung nach ist die Entschadigungspflicht in den hier behandelten Fal
len international-gemeinrechtlich; nur fur die Einzelheiten des Schuld
verhaltnisses ist eine Lokalisation notig. Diese ist moglich, wenn die 
Handlung in einem bestimmten Verkehrskreis begangen ist und da die 
schadigende Wirkung eingetreten ist; die Einzelheiten, insbesondere die 
gesetzliche Kennzeichnung der Unerlaubtheit, sind dann grundsatzlich 
nach dem Recht dieses Kreises zu beurteilen, mit der Einschrankung, 
dasz die Entschadigung das Masz des Schadens nicht iiberschreiten dad. 
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Weiter a1s dieses Masz reichen auf dem Gebiet des biirgerlichen Rechts 
weder der vernunftgemasze Grundsatz noch das internationale-gemeine 
Recht; eine schwerere Reaktion ware eine Strafe. 1st die Handlung nicht 
zu lokalisieren, dann hat das Gericht den international-gemeinen Grund_ 
satz mit Weisheit anzuwenden. Die Staatengemeinschaft kann weiter 
gehen und fiir nicht lokalisierbare FaIle einheitliches Recht feststellen. 
Das Rechtsinstitut des Zusammenstoszes der Seeschiffe zeigt schon 
deutlich eine Evolution in dieser Richtung. Der in Briissel am 23. 
September 1910 iiber die genannte Materie geschlossene Vertrag entbalt 
in seinem Artikel 12 eine, wenn auch sehr eigentiimliche, Lokalisation. 

Die iibrigen Faile. Er gibt hier manche wissenschaftliche Streit
fragen, welche fiir den Zweck dieser Arbeit eine eingehende Erortung 
nicht erfordern. Viele Gesetzgebungen enthalten Bestimmungen 
iiber die Entschadigungspflicht, welche aus einer unerlaubten Hand
lung andrer Personen entstehen kann; das Verhaltnis zwischen EI
tern und Kindern, Vormiindern und Miindeln, Arbeitgebern und Arbei
tern, kann eine solche Pflicht begriinden. Auch bei dem Schaden, wel
cher von Tieren oder Sachen verursacht worden ist - Eisenbahnen, 
Kraftwagen - findet oft eine Haftpflicht statt. Dasz ihre Natur strit
tig ist, erwahne ich nur nebenbei. Es wird sogar bisweilen aus 
sozialen Griinden gewissen nicht zurechnungsfahigen Personen, Kin
dem oder Geisteskranken, eine Entschadigungspflicht auferlegt. 
Endlich ist zu erwahnen, dasz, wenn aus einer reehtmaszigen oder 
wenigstens nicht unerlaubten Handlung Schaden enstanden ist, Z. B. 
wenn der Tater auf eigne Gefahr auftrat oder sich im Notstand befand, 
bisweilen eine gesetzliche Forderung gewahrt wird. Soweit der Rich
ter nicht einfach seine Landesgesetzgebung anwendet auf FaUe, welche 
darunter gehoren, ist eine Lokalisation notig, bisweilen eine doppelte, 
wenn eine Person fiir die Tat einer andern verantwortlich gemacht 
wird; das VerhaItnis zwischen dem Tater und der haftenden Person 
musz auch lokalisiert werden. Wenn die Entschadigung auf Grund 
eines auslandischen Gesetzes gewahrt wird, wirdsie jedoch das Masz 
des Schadens nicht iibertreffen diirfen; eine schwerere Reaktion ware, 
wie schon gesagt ist, eine Strafe. 1st die Lokalisation nieht moglich, so 
entsteht aus auslandischen Gesetzen eine Haftpflicht nieht. 
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§ 62. SchuUlverhdltnisse aus sonstige1t Quellen. 

Vorbemerkungen. Der verniinftige Leser, welcher der Sache auf 
den Grund gehen will, findet hier Uebungsstoff genug; mir genu
gen einige Beispiele. Zwei davon stammen aus dem alten Weltrecht, 
die Tllgung einer nicht bestehenden Schuld, Typus der Bereicherungs
klage, und die Geschaftsfiihrung ohne Auf trag. Eine andt:re, wesentlich 
den neuern Zeiten angehorende Quelle ist das tatsachliche 1neinander
greifen der 1nteressen verschiedener Personen. 

Tilgung einer nichtbestehenden Schuld. Der alte Name ist con
dictio indebiti. 1ch habe diesen Schuldgrund'den Typus der Bereiche
rungsklage genannt und in den Vordergrund gestelIt, well dabei nach 
meiner Meinung ein international-gemeinrechtlicher Grundsatz besteht, 
wahrend bei andern Bereicherungsklage~ dies nicht der Fall ist. Nur der 
Grundsatz ubrigens ist allgemeinrechtlich, die Einzelheiten der Ausar
beitung sind positiver Natur. Demzufolge kann fUr die Anwendung 
des Grundsatzes die Lokalisation und der Hinweis auf ein bestimm
tes ortliches Recht unterbleiben; nur flir die Einzelheiten, welche 
gesetzlich normiert sind, ist eine Lokalisation notig. Natlirlich musz 
das Nichtbestehen einer Schuld feststehen; dabei ist keine einzige im 
allgemeinen nach einem Gesetz verweisende Regel zu geben, das ganze 
internationale Recht der Schuldverhaltnisse findet Anwendung. Die 
Lokalisation wird sich wohlUbrigens, was die Einzelheiten anbetrifft, 
nach dem Wohnsitz oder dem Geschaftszentrum der beteiligten Per
sonen richten mussen; ihre Staatsangehorigkeit wird nur Bedeutung 
haben, wenn die lex fori es positiv vorgeschrieben hat. 1st die Lo
kalisation bei der Tilgung einer nicht bestehenden Schuld unmoglich, 
dann wird das Gericht nach freiem Ermessen den intcrnational-gemein
rechtlichen Grundsatz anwenden mUssen. Was andere Formen der 
Bereicherungsklage anbetrifft, wird, meines Erachtens, nur eine Loka
lisation des Verhaltnisses zur Anwendung einer auslandischen Gesetz
gebung fUhren k6nnen. 

Geschiiftsfiihrung ohne Auf trag. Auch hier ware fUr dieses Ver
haltnis, die alte negotiorum gestio, wohl ein international-gemeinrechtli
cher Grundsatz zu finden; dieser Grundsatz ist aber derart von dem 
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Efeu der positiven Ausfiihrungsbestimmungen umrankt, dasz seine 
Anwendung, in intemationalen Angelegenheiten, ohne Lokalisation 
kaum zu erwarten ist. Diese wird aber nieht selten gelingen, z. B. wenn 
der Gestor und der Dominus das Zentrum ihres Vermagens oder ihres 
Gesehiifts in demselbem ortliehen Verkehrskreis gebildet haben, 
oder wenn der Gestor in dem Kreis, wo er das Zentrum seines Gescha.£ts 
hat, berufsmaszige Schritte getan hat. Wenn im intemationalen Ver
kehrsleben die Klage auf eine Geschiiftsfiihrung ohne Auf trag sehr oft 
vorkommen wiirde, so wiirde eine Vereinheitlichung des Rechts sich 
empfehlen; im allgemeinen ist das aber nichtder Fall. Nur bei einem 
nicht immer lokalisierbaren Verhiiltnis, welches nicht gerade unter 
den Begriff der negotiorum gestio fiillt, aber damit verwandt ist, nam
lich bei der Hille und ReltunginSeenot, hat einim Jahre 1910geschlos
sener BriisselerVertrag, ein intemational-einheitliches Recht eingefiihrt. 
Eine eigentiimliche Lokalisation findet man auch in diesem Vertrag. 

Tatsachliches Ineinandergreifen der Interessen. Es ist· eine 
sehr eigentiimliche QueUe. Beispiele sind die Gemeinschaft der Mitei
gentiimer oder Miterben, die der Kaufleute welche Waren in ein und 
dasselbe Schiff geladen haben, die der Gliiubiger im Konkurse und 
selbst die der Inhaber der Obligationen einer Massenanleihe. Solche 
Verhiiltnisse haben oft eine intemationale Seite. Dem Leser, welcher 
mir mit soviel Geduld gefolgt ist, iiberlasse ieh die Lokalisation, unter 
Bezugnabme auf meinefriihere Arbeit. Bei einer, wenigstens thea
retisch wichtigen Angelegenheit findet er eine reiche Literatur und ein 
eigentiimliche Meinungsverschiedenheit, namlich bei der Groszen Ha
varie. Der Gegensatz zwischen denjenigen, welche die Flagge des 
Schiffs und denjenigen, welche den Hafen, wo die Reise endet, als masz
gebend betrachten, ist sehr lehrreich. Den Keim der Lokalisationslehre 
findet man in diesem Gegensatz. 

Fiinfzehnte Abteilung. 

EINFLUSZ DES HANDELSRECHTS. 

§ 63. Die weitere und die engere AU/lassung des Handelsrechts. 

Weitere Auffassung. Bei dieser Auffassung ist das Handelsrecht 
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einfach die Lehre der Anwendung des allgemeinen Privatrechts auf 
den Handelsverkehr. Es ist durchaus nieht ein abgesonderter, excep
tione1ler Teil des Privatrechts, in demSinn, dasz es fiir Kaufleute, 
nul' weil sie Kaujleute sind, und fiir Hande1sgeschafte, nurweilsiesolche 
sind, besondere Vorschriften enthielte. 

Eligere Auffassung. Bei dieser Auffassung ist das· Handelsrecht 
der Inbegriff der besonderen Vorschriften, we1che sich auf Kaufleute 
und Handelsgeschafte beziehen, nur weil sie diese Qualifikation be
sitzen. Es kann auch neben der allgemeinen Prozeszordnung eine be-
sondere Prozeszordnung fiir Handelsstreitigkeiten g~ben. In manchen 
Gesetzgebungen gehort das Konkursrecht zum Handelsrecht; in einem 
System d~s intemationalen Rechts ist es besser. diesem Recht eine 
besondere Abtei1ung zu widmen, und das habe ich getan. 

§ 64. Die weitere Aujjassung. 

Evolution in der Richtung der Vereinheitlichung. Es gibt im 
weiteren Handelsrecht manche Rechtsinstitute, weIche ihre Entste-
hung dem Handel verdanken, und bei welchen die ererbten Ge .. 
danken. welche in vielen Teilen des intemationalen Privatrechts die 
Evolution hemmen, keine tiefe Wurzeln gefaszt haben. Ich erwahne 
das Wechselrecht, das Frachtgeschaft und gewisse Grundsatze des 
Rechts der nach auszen auftretenden Gesellschaften; das Versiche
rungsrecht konnte man dazufiigen. Der Kosmopolitismus des Handels 
hat eine Bewegung ins Leben gerufen, welche intemationale Verein
heitlichung bezweckt, insbesondere bei niche lokalisierbaren Verhti,ltnissen. 

Ein internationales Handelsgesetzbuch? Es gibt schon inter.., 
national normierte Angelegenheiten, welche Abteilungen eines sol
chen Gesetzbuches bilden konnten. Das Frachtgeschaft auf Ei
senbahnen und die ofters erwahnten Institute des Seerechts gehoren 
dazu. Das Wechselrecht ist auch dafiir reif. Wenn ein soIches 
Gesetzbuch die Klippe der genannten engeren Auffassung vermeiden 
konnte, hatte es Wert, wenigstens als Uebergang, da an eineintematio
nale Kodifikation des gesamten biirgerlichen Rechts in absehbarer Zeit 
nicht gedacht werden kann. 
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V erstaat1ichun~stendenzen. Dem Beobachter der Stromungen 
des Verkehrs kann es nicht entgehen, dasz der Handel, obgleich er 
seiner Natur nach individuaIistisch und egoistisch ist, vielleicht auch 
wohl weil er es ist, eine Tendenz zurSoziaIisierunggewisserGeschafte 
erzeugt hat. Sind die Staaten oder die untergeordneten offentlichen 
Korporationen nicht Bankiers, Frachtfiihrer, V~rsicherer u. s. w. ge
worden? 1m Anfange wird der Betrieb individuaIistisch und egoistisch 
sein, in Beziehung auf andre Staaten oder Korp~r, es ist aber die Frage, 
ob nicht eine Periode, welche man die "assoziative" nennen konnte, 
kommen wird. An eine Weltzentralisation kann man kaum denken. 

§ 65. Die engere Au//assung. 

Die entstehenden internationalen Fra~en. Es gibt, wie man weisz, 
manche Lander, welche ein Handelsrecht, in der engeren Auffassung des 
Ausdrucks, besitzen. Es hat sich auf historischem Wege gebildet. 
Manche Fortschritte sind diesem Recht zu verdanken, aber seine ur
spriingliche Niitzlichkeit hat es verloren. Dieses engere Handelsrecht 
gibt, auch im internationalen Verkehr, zu schwierigen Fragen Veran
lassung. An erster Stelle kommt die Frage, ob eine Person Kaufmann 
oder eine Gesellschaft Handelsgesellschaft ist; an zweiter Stelle die 
Frage, ob gewisse VerhaItnisse den Handelverhiiltnissen, gewisse Strei
tigkeiten den Handelstreitigkeiten angehoren. Von der Beantwortung 
dieser Fragen kann der Gewinn eines Prozeszes abhlingen. Meistens 
wird die Frage in der Form einer Kollisionsnorm aufgeworfen. 

Die Eigenschaft eines Kaufmanns, beziehungsweise einer Han
delsgesellschaft. Die Frage lautet dann: "Welches Gesetz beherrscht 
dieseEigenschaft?" Es ist klar dasz im taglichen Leben die Feststelluug 
der Eigenschaften eines Kaufmannes keine groszere Schwierigkeiten 
bietet als die der Eigenschaften eines Gelehrten oder eines Kiinstlers; 
sobaId aber das Gesetz zwischen Kiinstler und Nichtkiinstler, zum Bei
spiel, unterscheidet und mit dieser Unterscheidung wichtige Folgen ver
bindet, musz man die Merkmale sehr genau in das Gesetz aufnehmen. 
Diese Merkmale sind, was die Kaufleute anbetrifft, in den Gesetzgebun
gen nicht ganz und gar verschieden, aber versehieden genug, umaufden 
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Erfolg einer Klage oder Verteidigung Einflusz auszuiiben. Die sehr 
hervorragenden Gelehrten, welche bier eine Kollisionsnorm aufge
stellt haben, stimmen nicht iiberein. Viele wollen, wenigstens wenn 
es nur die Eigenschaft der Person betrifft, die Gesetze des Ortes, 
wo das Geschiift seinen Sitz oder eventuell seinen Hauptsitz hat, 
entscheiden lassen; andere heben das Gesetz des Landes, dessen 
Staatsangehoriger die Person ist, hervor, was bei Gesellschaften 
eine zweite Streitfrage zu der Hauptstreitfrage hinzufiigt; eine 
dritte Kategorie wiU das Gesetz des Ortes, wo das entscheid.ende 
Gericht seinen Sitz hat, anwenden, well die Sache die offentliche 
Ordnung beriihren soll. Diese Meinungsverschiedenheit erkHire ich, mit 
Bescheidenheit, als eine FoJge der fehlerhaften Fragestellung. Hierund 
im allgemeinen da, wo eine vernunftgemasze Grundlage fehlt, darf man 
dieFrage nicht "universaIlstisch" als eine iiber den Gesetzen schwebende 
Frage stellen, sie solI "individualistisch", das heiszt yom Standpunkt 
eines bestimmten Staates aus, lauten, ungef1ihr wie folgt: "Welche 
Tragweite hat der Richter hier den Gesetzen seines eignen Landes bei
zumessen, und welchen Einf]usz hat er eventuell den auslandischen 
Gesetzen zu gewahren?" Die Antwort wird deshalb nicht einfacher, 
aber die Methode der N achforschung wird zweckmassiger. HOchstwahr
scheinlich wird das Gericht eine Person, welche im Lande des Gerichts 
ein Geschaft betreibt, als Kaufmann betrachten, wenn sie die Merkma
len des in1andischen Rechts besitzt, und wenn es eine "auslandische" 
Gesellschaft betrifft, oder wenn das Verhrutnis zwischen Parteien im 
Ausland lokalisiert ist, so wird das Gericht, nach freiem Ermessen, den 
auslandischen Gesetzen den Ein£1usz, welcher ihnen nach den Erfor
dernissen eines vernunftgemaszen internationalen Verkehrs zukommt, 
gewahren. Zu diesen auslandischen Gesetzen gehort dann, in erster 
Linie das Gesetz des Ortes, wo der Sitz, eventuell der Hauptsitz des 
Geschafts ist. Auf diese Weise ist die Arbeit meiner vortrefflichen 
Vorganger nicht wertlos. Das Appellieren an die offentHche Ordnung 
ist, wie es meistens der Fall ist, nur ein Mittel urn eine verniinftige An
wendung der Landesgesetze durchzufiihren. 

Die Ei~enschaft eines Handelsverhaltnisses, beziehun~s

weise einer Handelsstreiti~keit. Ich kann, nach den Erorterungen 
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der vorigen Rubrik, kurz sein. Es gibt relative Handelsverhaltnisse, 
welche diese Eigenschaft der Tatsache entlehnen, dasz die Parteien 
oder eine von ihnen den Kaufleuten angehoren; dabei kann das unter 
der vorigen Rubrik Gesagte entsprechende Anwendung finden. Es gibt 
auch absolute HandelsverhaItnisse, bei welchen die Eigenschaft der 
PeIiSonen gleichgiiltig ist; dabei ist die Lokalisation die Hauptsache. 

Die Evolution, welche sich allmahlich vollzieht. Die Schwie
rigkeiten, we1che unter der vorigen Rubrik besprochen wurden, sind 
hOchst interessant fiir den Juristen, aber sie haben fiir den intematio
nalen Verkehr keinen niitzlichen Zweck. Ihnen fehlt eine vemunftge
masze Gmndlage, und, insoweit man hier von einer Evolution sprechen 
kann, besteht diese aus einem Verschwinden des engeren Hande1s
rechts. Ein Anfang ist gemacht. Schon hat der Unterschied zwischen 
biirgerlichen Gese1lschaften und Handelsgesellschaften seine Bedeu
tung grosztenteils verloren. Die Beweisfiihmng im biirgerlichen Pro
zesz wird mehr und mehr der Beweisfiihrung in Handelsstreitigkeiten 
gleichgestellt. Selbst das Institut der HandeIsgerichte wird untergraben. 
Solche Gerichte hatten damals den niitzlichen Zweck, dasz der Prozesz 
schnell und billig war, aber heute sieht man ein, dasz es gar nieht notig 
ist, dasz ein biirgerlicher Prozesz schwerfallig und kostspielig sei. 

Sechzehnte Abteilung. 

ERBRECHT. 

-
§ 66. Allgemeine Ansichten. 

Die PhUosophie des Erbrechts. Dasz das Erbrecht mit dem 
Familienrecht und dem Sachenrecht in engster Beziehung steht, 
ist bekannt. Auch bei dem Erbrecht ist das sozial-philosophische 
VerhaItnis zwischen Gemeinschaft und Einzelwesen wichtig. Wenn 
auch jedem Einzelwesen, sowohl bei Lebzeiten als auch fiir den 
Todesfall, gmndsatzlich das Recht gewahrt wird, iiber sein Vermagen 
zu verfiigen, 150 gibt es doch Einschrankungen dieses Rechts, nicht 
nur in Hinsicht auf die Form einer Verfiigung, sondem auch in 
Hinsicht auf deren Inhalt, im Interesse andrer Personen, des Ehe
gatten und der nachsten Verwandten zum Beispiel, w3.hrend bis-
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wellen auch die Natur und die Lage der Giiter Einflusz ausiiben. 
Die nachsten Verwandten haben, nach a1lgemein-menschlichem 
Gewohnheitsrecht, ein Anrecht auf das Vermagen, wenigstens 
wenn keine letzwillige Verfiigung da ist, aber jedes Gesetz hat dabei 
seine Eigentiimlichkeiten. Da der Tod eines Ehegatten die Ehe 
aufiost, so vermengt sich das Ehegiiterrecht oft mit dem Erbrecht. 
Das Erbrecht des iiberlebenden Ehegatten ist nicht einheitlich 
normiert. Noch weniger ist dies der Fall bei den Rechten der 
unehelichen Kinder. Die MeinungsV'erschiedenheit iiber die juri
dische Konstruktion des Erbrechts iibt auch auf die Gesetzgebung uild 
die Gerichtspraxis in den verschiedenen Landern einen bedeutenden 
Einflusz aus. Die Erbfolge kann als eine unmittelbare Erwerbung 
aIler vererblichen Rechte betrachtet werden, selbst als eine Fort
setzung der Personlichkeit des Erblassers, oder es kann nur ein An
spruch auf den Wert, welcher nach Tilgung der Nachlaszverbindlich
keiten iibrigbleiben mag, gewahrt werden. Oft ist das Erbrecht 
bei unbeweglichen Giitern ein ganz andres als bei beweglichen. 
Es gibt weiter· zahllose Eigentiimlichkeiten in den Gesetzgebungen, 
iiber welche ich hinweggehe; es ist ja einleuchtend, dasz eine inter
nationale Vereinheitlichung des Erbrechts in absehbaren Zeiten 

\ 

nicht zu· erreichen ist. Der isolierte Staat kann nur zu einer rela-
tiv vernunftgemaszen Losung kommen, und selbst die Gesamtheit 
der Staaten, wenn sie die nationalen Eigentiimlichkeiten aufrecht 
erhalten will, kann nur eine gewisse Harmonie bei der Anwendung 
der verschiedenen Gesetzgebungen erreichen. 

Beriihmte Fragen der alten Kollisionslehre. Seit J ahrhunderten 
haben Wissenschaft und Praxis sich mit dem Erbrecht beschaftigt, ohne 
zu einem international-gemeinen Recht zu kommen. Die drei wichtig
sten Fragen waren die folgenden. Zuerst wurde beinahe einstimmig ge
lehrt, dasz unbewegliche Giiter nach den Gesetzen des Ortes, wo sie 
lagen, sich vererbten; viel spater fand die Lehre der Einheitlichkeit des 
Nachlasses Anhanger. Weiter wurden im Anfang, bei beweglichen 
Giitern, ebenfalls beinahe einstimmig, die Gesetze des Wohnsitzes 
des Erblassers angewendet; erst spater iiberfliigelte haufig die 
Staatsangehorigkeit den Wohnsitz. Endlich wurden sehr oft die 
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Rechte und die Erwerbsfiihigkeit der· Ausliinder eingeschrankt. 
Unbewegliche und bewegliche Gtlter. Die Lehre, dasz auch 

im Erbrecht die Liegenschaften ausschlieszliCh den Gesetzen des 
Landes, wo sie liegen, unterworfen sind, hat noch Anhang, wie 
z. B. aus der englischen Gerichtspraxis erhellt. Es ist einleuchtend, 
dasz· in England und in den iibrigen Landern, wo die alte Lehre nach
wirkt, die Frage "Staatsangehorigkeit oder Wohnsitz?" nur eine be
schrankte Bedeutung hat. 1m Haag, bei den Konferenzen iiber das in':' 
ternationale Erbrecht, war der Gedanke der Einheitlichkeit des 
Nachlasses vorherrschend, aber Einstimmigkeit wurde nicht erreicht. 

Staatsangeh6rigkeit oder Wohnsitz? Die Beziehung zwischen 
dieser Angelegenheit und dem personlichen Status ist so eng, dasz 
eine Bezugnahme auf friihere Erorterungen, insbesondere auf die 
§§ 44 und 45 geniigt. Nach meiner Meinung siegt das Nationalitats
prinzip iiber das Prinzip des tatsachlichen Wohnsitzes, wahrend das 
Prinzip des dauerhaften Wohnsitzes, nach den vernunftgemaszen 
Grundsatzen eine bessere Grundlage als das Nationalitatsprinzip 
schaffen wiirde. Einer internationalen Verstandigung auf Grundlage 
des dauerhaften Wohnsitzes stehen aber so viele Hindernisse im 
Wege, dasz das Nationalitatsprinzip sich als Uebergang empfiehlt, 
was man im Haag eingesehen hat. Der isolierte Staat und der Rich
ter, dessen Landesgesetz schweigt, mussen wahlen. Indessen er
laube ich mir zu wiederholen, dasz ich, da wo ich die Angelegenheit 
vom Standpunkt eines isolierten Staates, dessen Gesetze schweigen, 
betrachte, den Ausdruck "das personliche Gesetz" gebrauche urn die 
Wahl anzudeuten, welche in dem positiven Recht dieses Staates, 
zwischen den Prinzipien der Staatsangehorigkeit, des einfachen Wohn
sitzes, und des dauerhaften Wohnsitzes (Domicilium cum animo 
perpetuitatis) getroffen worden ist. 

Die Einschrankung der Rechte und der Erwerbsfahigkeit 
der. Auslander. Sie ist alt, war aber vor DEM KRIEG im Ver
schwinden begriffen. Dieses Verschwinden wird sich vielleicht ver
zogern, aber von einer Evolution in der Richtung eines vernunftge
maszen Grundsatzes kann die Rede nicht sein, da ein solcher Grund
satz fehJt. 
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Die in den foll1enden Paral1t'aphen zu behandelnden Sonder
teile. Es ist meine Absieht dabei zu zeigen, dasz die Verweisung auf das 
personliche Gesetz des Erblassers aueh im Erbrecht nur ein Leitfaden 
ist, und keineswegs eine masehinenmaszige Kollisionsnorm. Ieh habe 
dazu Institute gewahlt, weIche man, sei es auch mit gewissen Sehattie
rungen, in den meisten Gesetzgebungen findet. Gelingt es mir dabei zu 
beweisen, was ich beweisen will, dann mogen Institute, weIche in den 
Gesetzgebungen nicht allgemein vorkommen, wie die Erbvertrage, 
der Erbverzicht, die gemeinschaftlichen Testamente, das Naeherben
und das Anerbenreeht dahingestellt bleiben. 

§ 67. Anweisung der Rechtsnachfolger. 

Gesetzliche Erbfoll1e. Abgesehen von den besonderen Vorschriften, 
welche sich auf bestimmte Giiter beziehen, ist die gesetzliche Erbfolge 
eine Angelegenheit, bei welcher die Personlichkeit des Erblassers von 
hOchster Wichtigkeit ist. Es ist aber, auch wenn man dem vermeint
lichen Willen des Erblassers nachforscht, durchaus nicht notig, diesen 
Willen mit seiner Staatsangehorigkeit zu verbinden; auch der Wohn
sitz, insbesondere der dauerhafte, ist ein Ankniipfungspunkt. Jedes Ge
richt hat daher, nach den international wirkenden Bestimmungen 
des geschriebenen oder ungeschriebenen Rechts seines Landes, entweder 
das Heimatrecht des Erblassers oder das Recht seines zeitweiligen 
oder dauerhaften Wohnsitzes - oder kiirzer das personliche Recht 
des Erblassers - anzuwenden. Findet der Richter eine Bestimmung 
des Gesetzes seines Landes, welche ihn zwingt, auf Liegenschaften das 
Erbrecht des Landes ihrer Lage anzuwenden, so hat er natiirlich zu 
gehorchen. Dasz aus alledem im internationalen Verkehr und ab
gesehen noch von den Lehren der Riickverweisung und der offentlichen 
Ordnung, ein chaotischer Zustand ins Leben gerufen wird, ist ein
leuchtend, und es ist deshalb begreiflich, dasz man bei den Haager 
Konferenzen einen Versuch gemacht hat, eine Verstandigung auf der 
Grundlage des Nationalitatsprinzips zustandezubringen. Damit ware 
wenigstens die Einheit der N achlassenschaft erreicht. 

Der Fiskus als Rechtsnachfolger. Die Erbschaftssteuern sind 
im § 17 beriicksichtigt; hier ist nur von dem Fiskus als eventuellem 
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Erbberechtigten die Rede. Es zeigt sich hier, dasz die Anwendung des 
persOnlichen Gesetzes des Erblassers nur ein Leitgedanke und nicht eine 
maschinenmaszige Kollisionsnorm sein dart. Die Natur des Rechts 
eines Staates auf eine Nachlassenschaft ist strittig. 1st der Staat grund
satzlich ein Nachfolger, ein Erbe in letzter Instanz, so konnte man, 
wenigstens bei beweglichen Gutern, dem Staat, dessen Gesetz das 
personliche Gesetz des Erblassers war, den Nachlasz zuweisen. Die 
Lage der Angelegenheit andert sich aber vollkommen, wenn der Staat, 
als ortlicher Souveran, die auf seinem Gebiet liegenden herrenlosen 
Guter, eventuell unter beschrankter Haftung fUr die Nachlaszschul
den, sich aneignet. Dann entscheidet der Liegeort der Guter. Bei 
Forderungen und Immaterialgutern ist die Lage nicht immer zu be
stimmen, und wenn verschiedene Staaten die herrenlosen Guter 
sich aneignen, bleiben die Rechte der Nachlaszglaubiger bisweilen in der 
Schwebe. Ein Ausgleich der Gesetze ist wiinschenswert und scheint 
nicht absolut unerreichbar zu sein. Das hat man bei den Haager 
Konferenzen eingesehen. 

Die Form der letztwilligen Verfiigungen. Auch hier ist die An
gelegenheit nicht einfach mit einem Verweis auf die personliche 
Gesetzgebung des Erblassers zu ordnen. Ueber die Form der Rechts
handlungen im allgemeinen ist im § 42 gesprochen worden. Auch 
wenn man die alte Regel "locus regit actum" in fakultativem Sinne auf
faszt, was nach dem positiven Recht nicht immer moglich ist, ist die 
Sache nur zum Tei1 geregelt. Wohl steht dann grundsatzlich fest, dasz 
sowohl die Beobachtung des Gesetzes des Ortes, an dem das Testament 
gemacht ist, als auch die des Gesetzes, welches das personliche Gesetz des 
Erblassers ist, genugt, aber damit ist die Sache nicht zu Ende. Verschie
dene Gesetzgeber wollen entschieden auf ihre im Ausland testie
renden Staatsangehorigen eine sehr ausgedehnte Herrschaft ausuben. 
Es gibt Bestimmungen, welche diesen Angehorigen ausdriicklich ge
statten. eine bestimmte Form im Ausland anzuwenden, auch wenn 
das Gesetz des Ortes, an dem testiert wird, diese Form ausschlieszt; 
umgekehrt gibt es Gesetze, welche den Staatsangehorigen ausdrucklich 
verbieten, eine bestimmte Form zu gebrauchen, auch wenn die lex 
loci actus diese Form fUr giiltig erklart. Bisweilen wird mit groszer Frei-
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giebigkeit, deli StaatsangehOrigen im Ausland die Wahl zwischen ver
scbiedenenFormen geJassen. Dasz daraus widerstreitende geriehtliehe 
Entscheidungen entste4en konnen, beweist die intemationale Praxis. 
Jedes Gericht wird hier natiirlieh die Gesetze seines Landes anwenden, 
und hier keine Kollision, sondem hlSchstens eine intemationale Antino
mie sehen. Dasz das Gericht unbedingt das nationale Gesetz des 
fremden Erblassers anwenden wird, ist durchaus nieht sieher. Die Wahr
heit ist, dasz die Herrschaft,welehe die Gesetzgeber hier iiberihreStaats
angehorigen beanspruchen, auch wenn diese im Aus~nd einen dalle1'ha/
ten Wohnsitz begriindet haben,ziemlich tyrannisch genannt werden darf. 
Es ist nieht leicht zu einer intemationalen Verstandigung zu kommen, 
wie aus der Arbeit der Haager Privatrechtkonferenzen hervorgeht. 

Die Auslegung eines Testaments. Vemunftgemasz ist meines 
Eraehtens nur die Regel, dasz in internationalen Angelegenheiten 
jedes Gerieht mit Weisheit, unter Wiirdigung aIler Umstande, ur
teilen musz. Die Vorschriften, welche das Gesetz eines Landes iiber 
die Auslegung enthalten mag, sind seIber, sowohl was ihre intematio
nale Tragweite als was ihre Bedeutung anbetrifft, auslegungsbediirf
tig, und die eigenmachtigen Befehle eines auslandischen Gesetzgebers 
sind es noch in erhohtem Masze. Das personliche Gesetz des Erblas
sers, insonderheit wenn der Erblasser personlieh, in seiner Mutter
sprache, das Testament aufgestellt hat, ist ein wichtiges Element 
bei der Auslegung, absolut entscheidend ist es nicht. Eine internatio
nal-einheitliche Festsetzung der Auslegungsnormen ist gewisz nicht 
unmoglich, zweckmaszig ware sie nicht. Meines Erachtens ist hier 
Schweigen Gold. 

Die absolute Testierfihigkeit. Sie steht nicht nur der relativen Fa
higkeit sondern auch den Pflichtteilen gegenuber. Bei der absoluten 
Testierfahigkeit wird wohl das personliche Gesetz des Erblassers, wenig
stens bei beweglichen Giitern, ah~ Leitfaden zu benutzen sein. Man 
weisz aber dasz in dem Ausdruck "personliches Gesetz" schon eine 
Meinungsverschiedenheit liegt, und der Vorbehalt der unbeweglichen 
Guter weist auch auf geteilte Ansichten. Auszerdem zeigt es sieh, dasz 
die Verweisung auf das personliche Gesetz nur ein Leitfaden ist. 
Es kann namlich in der Zeit, welche zwischen der Anfertigung des 
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Testaments und dem Tod verlauft, eine Aenderung der Staatsange
horigkeit oder des Wohnsitzes des Erblassers stattgefunden haben. 
Eine international-gemeine Norm ist nicht vorhanden. Auf der Haager 
Konferenz hat man sich nicht verstandigen konnen. Eine absolut ver
nunftgemasze LOsung scheint ausgeschlossen, solange die Gesetze 
nicht, wenigstens in Hinsicht auf die Hauptsache, vereinheitlicht 
sind. Relativ vernunftgemasz ware eine Losung, welche das Testa
ment, soweit seine Giiltigkeit von personlichen Eigenschaften ab
hangt, so viel als moglich aufrechterhalten wiirde. Die Praxis konnte 
hier allmahJich ein gemeingiiltlges Recht schaffen. 

Die absolute Erwerbsfahigkeit des Rechtsnachfolgers. Was 
Rechtspersonen, insbesondere Stiftungen anbetrifft, nehme ich bezug 
auf die § § 40 und 46 und konzentriere meine Arbeit auf natiirliche 
Personen. Abgesehen von testamentarischen Stiftungen findet man 
in vielen Gesetzgebungen Bestimmungen, laut welchen der Erbe zur 
Zeit des Ablebens des Erblassers als Rechtssubjekt bestehen musz. 
Auszerdem musz ihm die Erbfahigkeit nicht genommen sein. Was das 
Bestehen anbetrifft, so ist sowohl derjenige welcher noch nicht be
steht, als derjenige, welcher nicht mehr besteht, ausgeschlossen. Das 
scheint so klar wie Kristall, es ist aber nicht vollkommen durchsichtig. 
Eine uralte gemeinrechtliche Regel betrachtet die Leibesfrucht als 
erbfahig, vorausgesetzt dasz ein lebendes Kind geboren wird. Die Erb
fahigkeit wirkt zuriick bis zur Erzeugung; die gesetzliche Dauer der 
Schwangerschaft ist nicht immer dieselbe. Auszerdem gibt es Ge
setze, welche Lebensfahigkeit fordern oder sogar die Bedingung stellen, 
dasz das Kind nach der Trennung yom Mutterleibe eine bestimmte 
Zeit gelebt haben musz. Wenn man fiir diese ziemlich willkiirlichen 
Verschiedenheiten ein maszgebendes Gesetz anweisen will, so scheint 
es mir relativ besser, das personliche Gesetz des Kindes anzuweisen 
als das des Erblassers. Die "offentliche Ordnung" wird nicht be
riihrt. Die Frage ist auch nicht, ob das Kind die Rechte eines Menschen 
hat, sondern nur, ob es die Nachlassenschaft auf die Erben iibertragt, 
welche sein personliches Gesetz anweist. Absolut vernunftgemasz 
ware eine Vereinheitlichung der Gesetze, welche die Frage nicht auf
lOsen sondern beseitigen wiirde. Dasselbe ware auch zu empfehlen 
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beziiglich der gesetzlichen Vermutungen, die fiir den Fall dasz mehrere 
Personen bei einem und demselben Unfall sterben, aufgestellt sind. 
Will man das pers6nliche Gesetz anwenden, welches den beteiligten 
Personen gem6nsam ist, so ist das eine nicht vernunftwidrige wsung, 
wahrend in andren Flillen fiir eine gesetzliche Vermutung kein Raum 
ist, sodasz ein Uebergang der Erbschaft von der einen Person auf die 
andre nicht stattfindet. Ein ganz andres Gebiet betreten wir, weIUl 
gewissen Kategorien von Personen die Erbfah.igkeit genommen wird. 
Das kann aus religi6sen, strafrechtlichen oder politischen· Griinden 
geschehen. Dabei erlaube ich mir, auf die §§ 2 und 40 bezugzunehmen. 
Der Richter, welcher solche Best~mungen in den Gesetzen seines 
Landes findet, wird ·diese Bestimmungen anwenden und ihre interna
tionale Tragweite mittels einer verniinftigen Auslegung ermitteln, 
aber der Staat, welcher solcbe Gesetze erUiszt, iiberschreitet die Grenzen 
seiner Souveriinitat, sodasz nicht darauf gerechnet werden kann, dasz 
andre Staaten bei der Anwendung ihre Mitwirkung vollstandig ver
leihen werden. 1m § 40 ist dieser Punkt schon beriihrt. Die alte 
Regel, welche Ausl8,ndern grundsatzlich die Testierfahigkeit und die 
Erbfahigkeit verweigerte, oder sie mit einem Abzug beschwerte, ist, 
abgesehen von dem positiven Kriegsrecht, im Verschwinden be
griffen; die Gesetze enthalten ofters noch Bestimmungen, welche den 
Fall betreffen, dasz Staatsangeh6rige ganz oder teilweise im Ausland 
ausgeschlossen sein soilten, uild bemiihen sieh, die Gleichheit wieder
herzustellen oder eine Gegenwirkung auszuiiben. Die Bedeutung 
solcher Bestimmungen ist bisweilen strittig. 

Relative Unfahil;\keit. Die Gesetze enthalten sehr oft Bestimmun
gen iiber die Erbunwiirdigkeit, welche, einem bestimmten Erblasser 
gegeniiber, sowohl das Gebiet der gesetzlichen Erbfolge als das 
der testamentarischen Erbfolge beriihren. Man findet auch ein relatives 
Verbot, gewisse Personen mittels einer leztwilligen Verfiigung zu be
giinstigen. Die Gesetze sind in den Einzelheiten sehr verschieden, 
und diese Verschiedenheit gibt in der Praxis zu Schwierig~eiten Veran
lassung. Dariiber enthalt die Literatur vieles, und die Veroffentli
chungen der Haager Konferenzen sind sehr lehrreieh. Mir geniigt 
es zu zeigen, dasz von einer mechanischen Anwendung des per-
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sonlichen Gesetzes des Erblassers, des Erben oder des Vermachtnis
nehmers die Rede nicht sein kann, und dasz stets der soziale Zweck 
der gesetzlichen Bestimmungen zu beriicksichtigen ist. Es gibt Be
stimmungen, welche sich auf Familien- oder VormundschaftsverhaJ.t
nisse stiitzen; dabei kann das personliche Gesetz des Erblassers Leit
faden sein. Andere haben zum ~weck, das Leben und die Freiheit des 
Erblassers zu schiitzen; der Wohnort, eventuell der Ort, wo das Sterbe
bett sich befindet oder wo das Testament amtlich abgefaszt wird, 
werden dabei nicht ohne Einflusz bleiben. Ein Gericht wird auch 
nicht leicht den Nachlasz einem Manne zuweisen, welcher in dem 
Lande, wo das Gericht sitzt, verurteilt ist wegen vorsatzlicher Totung 
des Erblassers, oder sich ahnlicher Untaten schuldig gemacht hat. 

Pflichtteile. Ein Gegensatz zwischen der personlichen Freiheit 
des Einzelwesens und den sozialen Interessen tritt hier deutlich 
ans Licht. Ein Gericht wird nicht leicht zu dem Schlusz kommen, 
dasz der Erblasser, welcher StaatsangehOriger ist, die Gesetze des 
Landes umgehen kann, mittels einer, sei es auch dauerhaften, Nieder
lassung im Ausland. Das Gericht des Landes, wo diese dauerhafte 
Niederlassung erfolgt ist, kann dagegen dem Erblasser die Frei
heit gewahren, welche das nationale Gesetz verweigert. An die "offent
liche Ordnung" konnen beide Gerichte appellieren. Die Schwierigkeit 
wird ins Quadrat erhoben, wenn eine Aenderung der Staatsangehorig
keit vor oder nach der Errichtung des Testamentes stattgefunden 
hat. Die Gerichte der urspriinglichen Heimat werden vielleicht die , 
Naturalisation, als fraudulOs, unwirksam auf dem Gebiet des Erb-
rechts erklaren; die Gerichte des Landes, welches die Naturalisation 
gewahrt hat, werden das aber sehr wahrscheinlich nicht tun. Man 
kann hier nur zu dem Ergebnis kommen, dasz selbst bei der unange
fochtenen Herrschaft des Nationalitatsprinzips mit einanderstrit
tige Urteile erlassen werden konnen, dasz eine Vereinheitlichung 
des Rechts vorlaufig ausgeschlossen ist, und dasz es auszerst sohwierig 
ist, auch wenn man nur eine Kollisionsnorm sucht, mit dermaszen 
verstimmten Instrumenten eine Symphonie zustandezubringen. 

Erbschaftsanspruch. Die Hauptsache ist dabeidie Jurisdiktion, 
Der Beobachter des internationalen Verkehrslebenswird hier Schwie-
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rigkeiten finden, welche wohl ziemlich genau umschrieben,aber von 
einem isolierten Staat nicht v6llig und selbst von der (iesamtheij: der 
Staaten nur auf der Grundlage einer weit durchgefiihrten Vereinheitli
chung des Rechts gel6st werden k6nnen. DasZentrum des Verm6gens des 
Erblassers befindet sich gew6hnlich an seinem letzten Wohnsitz, ins
besondere, wenn es der dauerhafte Wohnsitz war; fiir die gew6hnlichen 
Schulden des Erblassers hatten die Gerichte des Landes, wo sich der 
letzte Wohnsitz befindet, bei Lebzeiten des Erblassers eine vernunftge
masze Jurisdiktion. Auch fiir den Erbschaftsanspruch habendiese Ge
richte ein solche Jurisdiktion, und viele positive Gesetzgebungen ge
wabren diese. Will aber die nationale Gesetzgebung des Erblassers seinen 
Nachlasz wirklich beherrschen, auch wenn sein Wohnsitz sich im Aus
land befindet, dann musz folgerichtig die Staatsangeh6rigkeit eineJuris
diktionsgrundlage sein. Beschrankt sich das Nationalitatsprinzip auf 
bewegliche Guter, und vererben Liegenschaften nach den Gesetzen 
des Ortes, wo sie liegen, dann ist diese Lage Jurisdiktionsgrundlage. 
Uebrigens ist es selbst bei beweglichen Gutern nicht ausgeschlossen, dasz 
das Gericht des Ortes, wo die Guter liegen, sich im Interesse der Glau
biger einmischt. Sogar ein Konkurs der Nachlassenschaft ist m6glich. 
In der Praxis, wenn die Nachlassenschaft die Muhe lohnt, wird der 
Erbe, mit sachkundiger Hille, sich aus dem Labyrinth retten. Ohne 
eine gewisse Harmonie bei der Anwendung des Rechts kann selbst 
die Staatengesamtheit schwerlich zu einer guten L6sung der Schwierig
keit kommen. Das haben die Haager Konferenzen gezeigt. 

Annahme und Ausschla~un~ der Erbschaft; verwandte 
Rechtsinstitute. Das Recht zur Annahme oder Ausschlagung, an 
sich, wird kaum zu internationalen Verwicklungen fuhren, aber 
der Jurist findet in der Wissenschaft sehr tiefe Meinungsverschieden
heiten uber die N atur der Erbfolge und uber die Haftung fUr 
Nachlaszverbindlichkeiten. Diese Verschiedenheiten uben auf die Ge
setze und auf deren Auslegung einen Einflusz aus, welcher sowohl die 
Formen als die Rechtsfolgen der Annahme, der Ausschlagung und der 
mit diesen beiden in Beziehung stehenden Rechtsinstitute umfaszt. Die 
Rechtswissenschaft, als Gemeingut der Menschheit, findet hier einen 
wichtigen Stoff. Auch die Praxis bietet Schwierigkeiten. Ich bin der 
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Meinung, dasz ein Hinweis auf das personliche Gesetz des Erblassers 
keineswegs als eine allgemeine Kollisionsnorm dienen kann, und dasz 
dieser Hinweis auch als Leitfaden hier nicht brauchbar ist. Der Erbe 
musz, hinsichtlich der Nachlaszverbindlichkeiten die Rechte be
sitzen; welche das Gesetz des letzten Wohnsitzes des Erblassers gewahrt, 
'insbesondere die Ueberlegungsfrist (jus deliberandi) und das Inventar
recht; er musz auch die Pflichten, welche dasselbe Gesetz auferlegt, 
erfiillen. Die obenerwahnten Meinungsverschiedenheiten machen hier 
eine internationale Verstandigung zu einer schwierigen Aufgabe. 

Die Erwerbung absoluter Rechte auf die Guter t welche der 
Nachlasz umfaszt. Nicht allgemein ist das Prinzip der Einheitlich
keit der Nachlassenschaft angenommen. Selbst das Prinzip der Ge ... 
samtnachfolge, welches die Erbschaft als Ganzes oder den beweglichen 
Teil derselben mit dem Tode einer Person von Rechtswegen auf eine 
oder mehrere andere Personen iibergehen laszt, findet weder allgemeine 
Anerkennung noch gleichmaszige Anwendung, da wo es anerkannt ist. 
Dasz daraus Schwierigkeiten entstehen konnen, wenn die Erbschaft Gii· 
ter enthalt, welche in verschiedenen Landern liegen, ist klar. Mir scheint 
indessen, dasz, beim Schweigen der Gesetze iiber die internationale Seite 
dieser Schwierigkeit, eine relativ vernunftgemasze LOsung gefunden 
werden kann, wenn man sorgfaltig unterscheidet zwischen dem An
spruch auf die N achlassenschaft als Ganzes - beziehungsweise dem 
Anspruch auf den Ueberschusz der Abwicklung oder auf ein Vermacht
nis - einerseits und dem Erwerb absoluter Rechte auf einzelne Gegen
stande andrerseits. Bei der ersten Frage kann man, innerhalb vernunft
gemaszer Grenzen, das personliche Gesetz des Erblassers als Leitfaden 
gebrauchen, wahrend bei der zweiten Frage, ebenfalls innerhalb ver
nunftgemaszer Grenzen, das Gesetz des Verkehrskreises, in welchem 
die Sache liegt, als Leitfaden zu beriicksichtigen ware. Die Praxis kann 
hier ein international-gemeines Recht vorbereiten. 

§ 68. Die Abwicklung der Erbschaft. 

Nachfolger und NachlaszgHiubiger. 1m allgemeinen nehme ich 
bezug auf die Erorterungen des vorigen Paragraphen. Die Anwendung 
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des pers6nlichen Gesetzes des Erb1assers musz bei dem VerlWtnis 
zwischen dem. Nachfolger und den Glii.ubigern des Erb1assers mit so 
vielen Ausnahmen geschehen, dasz sie bier kaum als Prinzip betrachtet 
werdenkann. Es ist schon gesagt, dasz die Gerichte des Landes, wo der 
Erblasser seinen Wohnsitz hatte, Jurisdiktion haben fiir die Klagen 
der Glii.ubiger. Die Gesetze des Ortes, wo der letzte WohnsitzdesErb
lassers ist, gewahren den Glii.ubigem verscbiedene Schutzmittel, unter 
andrem die Nachlaszp£legschaft und den Konkurs des Nachlasses. 
Zu erwabnen sind hier auch die Bestiriimungen des positiven inter
nationalen Rechts, welche dem Konsul des Landes, dem der Erb
lasser angehorte, Rechte in Hinsicht auf· die Nachlaszverwal
tung gewahren. Artikel 5 des ofters erwabnten Haager Entwurfs 
beschaftigt sich mit dieser Angelegenheit. Unter gewohnlichen Um
standen kann diese Einmischung, we1che sehr gut zu dem Nationali
tatsprinzip paszt, sehr niitzlich sein; ergeben ·sich Schwierigkeiten, 
welche eine Intervention der ortlichen Gerichte erheischen, dann ist 
sie bedenklich. 

Testamentsvollstrecker und Vertrauensmilnner. Die Einsetzung 
eines Testamentsvollstreckers, im engeren Sinn, nfunlich der Auf trag 
einer zeitweiligen Verwaltung, erheischt im Hinblick auf den Zweck 
dieser Arbeit keine Behandlung; sie gehOrt zu dem Minimum der Frei
heit, we1che dem Erblasser gewahrt wird. Es gibt aber Gesetzgebungen, 
welche es dem Erblasser gestatten, umfangreichere Verfiigungen zu 
treffen, we1che sein Vermogen oder einen Tell desselben dauernd unter 
die Verwaltung gewisser Vertrauensmanner stellen und also das Verfii
gungsrecht der Erben v6llig oder grosztenteils aufheben. Eine so1che 
Macht wird dagegen in anderen Staaten ausgeschlossen, weil man der 
Meinung ist, dasz eine so1che Macht die Interessen der Gemeinschaft, 
welche Verkehrsfreiheit erfordem, beeintrachtigt. Nun ist es wohl un
richtig, die 6ffentliche Ordnung zu Hille zu nehmen, urn gewisse auslan
dische Gesetze jeder Kraft zu berauben, aber, da die tatsachliche Macht 
iiber Giiter sich in den minden der Gerichte des Staates, wo die Giiter 
liegen, befindet, werden diese Gerichte den Gesetzen ihres eignen Landes 
die internationale Tragweite geben, welche dem Geist dieser Gesetze ent
spricht. Da auf diesem Gebiet die einander widersprechenden Auffas-
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sungen tiefe historische Wurze1n haben, ist weder eine Vereinheitli
chung des Rechts noch ein allgemeiner Hinweis auf das persOn
liche Gesetz des Erblassers zu erwarten, und musz man sich in die 
Lage der Dinge fiigen. 

VerhiUtnisse der Rechtsnachfolger unter einander. Man hat 
hier zu tun mit einer tatsachlichen Interessengemeinschaft, welche 
eine QueUe .gegenseitiger SchuldverhaItnisse ist. Diese Gemeinschaft 
kann lokalisierbar sein, und dabei ist der personlichen Gesetzgebung 
des Erblassers, innerhalb vemunftgemaszer Grenzen, Einflusz zu ge
wahren. Ueber die Jurisdiktion fiir die Auseinandersetzung und iiber die 
Auseinandersetzung selbst herrscht dieses Gesetz nicht vollig. Das tritt 
sofort ans Tageslicht bei der mit der tatsachlichen Interessengemein
schaft verkniipften Pflicht zur Mitwirkung bei der Auseinandersetzung. 
Einige Gesetzgebungen gestatten es, dasz der Erblasser die Aufhebung 
der Gemeinschaft fUr langere, selbst unbegrenzte Zeit ausschliesze, an
dere lassen- dies nur wahrend eines verhaItnismaszig kurzen Zeitab
schnittes zu. Auch hier werden die Gerichte, welche iiber das Vermagen 
als Ganzes oder auf gewisse Giiter, insbesondere auf Liegenschaften, eine 
tatsachliche Macht ausiiben, die internationale Tragweite der Gesetze 
ihres Landes bestimmen. Auf die Auseinandersetzung selber wird das 
personUche Gesetz des Erblassers zweifel10s Einflusz ausiiben; es be
herrscht den Umfang der Teile und die eventuel1e Verrechnung zwi
schen den Miterben, aber mit der Verteilung der Erbschaft sind so viele 
intemationale Fragen verbunden, namlich die betreffend die Jurisdik
tion, die Handlungsfahigkeit der Parteien, die Verteilung, den Schutz 
der abwesenden Beteiligten undd~r Nachlaszglaubiger, die Formen, 
die Natur der Giiter, die Gewahrleistung, die Erwerbung absoluter 
Rechte auf bestimmte Giiter u. s. w., dasz nur eine vemiinftige Erwa
g'Ung al1er Umstande eine befriedigende LQsung geben kann. Eine voll
standige Vereinheitlichung der Gesetze ist einstweilen untunlich, aber 
es konnte wohl, nach dem Geist des Haager Entwurfes, den Beteiligten 
eine bedeutend groszere Rechtssicherheit gegeben werden als die, 
welche jetzt besteht, und die Praxis konnte dann allmahlich ein aU
gemeines Recht schaffen. 
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Siebzehnte Abteilung. 

ZIVILPROZESZ. 

§ 69. Imernationale Anknuplungspunkte im Zivilprozesz. 

Erinnerung an die Jurisdiktionsfrage. Diese ist, mit der Ge
drangtheit, we1che in dieses System paszt, im § 35 erortert. Sie wird 
hier in Erinnerung gebracht, weil sie die in dieser Abteilung zu bespre
chende intemationale Vollstreckung richterlicher Urteile beherrscht. 

Die sogenannte "Institutoria" und "Decisoria" im Zivilprozesz. 
Eine alte, ehrwiirdige Lehre hat diese Benennungen gewahlt. Die "Insti
tutoria" namlich die Vorschriften, we1che die Ordnung des Prozeszes be
treffen, sollten der lex fori, der Gesetzgebung, we1che an dem Orte in 
Kraft ist, wo das Gericht Sitzung haIt, unterworfen werden; fUr die "De
cisoria" dagegen, die Vorschriften, welche sich auf das strittige Rechts
verhiiltnis zwischen Parteien beziehen, sollte das Gesetz, welchem dieses 
RechtsverhaItnis nach den Grundsatzen desintemationalen Privat
rechts unterworfen ist, maszgebend sein. Die Unterscheidung hat noch 
Wert, aber nur als Leitfaden, welcher das Gehen erleichtert, aber der 
Miihe einerBewegung nicht enthebt. Unrichtig ist es zu behaupten, dasz 
im Prozesz jede Vorschrift entweder zur einen oder zur anderen Klasse 
gehore, sodasz man der Natur der Vorschriften nicht weiter nachzu
forschen brauche. 

Die Zustellung, welche an eine im Ausland wohnende Partei 
zu bewirken ist. Bei einer oberflachlichen Betrachtung scheint die 
Sache ganz leicht. 1st es nicht ein "Institutorium"? Wenn also der lex 
fori nachgekommen ist, konnte man sagen, ist die Zustellung eine 
geniigende. Bei tieferem Eingehen in die Frage wird diese Losung 
nicht befriedigen. Sie ist einseitig egoistisch im Interesse des KHigers, 
aber das entspricht den vemunftgemaszen Grundsatzen keineswegs. 
Diese erfordern, dasz die Zustellung so geschehe, dasz sie mutmaszlich 
zur Kenntnis des Beklagten gelange. Dazu gibt es verschiedene Mittel, 
welche eine Ueberreichung an die Person selbst ersetzen k6nnen. Die 
Bescheinigung einer Behorde des Landes, wo der Beklagte wohnt, oder 
eines in diesem Lande tatigen diplomatischen oder konsularen Beam 
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ten des Staats, wo das Gericht seinen Sitz hat, aus welcher ersichtlich 
ist, dasz eine Abschrift der Vorladung am Wohnsitz des Beklagten 
abgegeben worden ist - beziehungsweise, nach den Umstanden, dasz 
ein Ersatz dieser Uebergabe stattgefunden hat - wiirde geniigen. Man 
kann sogar sagen dasz heute, wo die Post - in Friedenszeiten - so 
zuverliissig ist, eine Zustellung mittels eines eingeschriebenen Briefes 
geniigen konnte. Die Gesetze haben aber oft ein System, welches nur 
fiir die Bequemlichkeit des Klagers Sorge trdgt, n3.mlich die Verabfolgung 
einer Abschrift an die Staatsanwaltschaft im Lande selbst. Der erste 
Haager Vertrag iiber das internationale Prozeszrecht hatte einen 
Schritt in der guten Richtung getan; die spatere Auslegung hat die 
zuverllissige Art der Zustellung, welche der Vertrag enthaIt, auf eine 
fakultative beschrankt, und die Landesgesetze unberiihrt gelassen. 
Auch diese Materie steht mit der Frage der Vollstreckung auslandi
scher richterlichen Entscheidungen in enger Beziehung. 

AuslAnder als Prozeszparteien. Die Tatsache, dasz eine der 
Parteien, insonderheit der Klager, im Ausland wohnt,kann,auchnach 
den vernunftgemaszen Grundsatzen des internationalen Zivilprozesz
rechts, zu Sondervorschriften Veranlassung geben. Mit diesen Grund
satzen ist es nicht im Widerspruch, dasz der Klager in diesem Fall, 
und selbst mutatis mutandis der Beklagte, welcher eine Widerklage 
erhebt; wegen der Prozeszkosten Sicherheit leisten musz, eine Sicher
heit, welche allgemeiil, wenn auch ungenau, cautio iudicatum solvi 
genannt wird. Bekannt ist aber, dasz in vielen Gesetzgebungen nur 
der Auslander zu einer solcher Leistung gezwungen wird. Diese 
Bestimmung und auch andere derartige privilegia odiosa, welche 
einer vernunftgemaszen Begriindung entbehren, sind - waren es 
wenigstens vor DEM KRIEG - im Dahinschwinden begriffen. Die wie
derholt erwahnten Haager Vertrage haben dieses Verschwinden be
deutend gefordert. 

ProzeszfAhigkeit oder "jus standi in judicio". 1m allgemeinen 
kann . ich hier auf die friiheren Ausfiihrungen betreffend die Eigen
schaft eines Rechtssubjekts, den Status und die Handlungsfahigkeit be
zugnehmen (§§ 40,45 und 46). Die Gesetzgebungen ~nd die Gerichts
praxis beweisen, dasz, wenigstens was die Handlungsfahigkeit anbe':: 
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Iangt, der Hinweis auf die persijnliehe Gesetzgebung nieht als eine 
scharfschneidende Kollisionsnorm hantiert wird. Werden wirklieh 
schutzbediirftige Personen, sehr junge Kinder zuni Beispiel, vor 
Gerieht geIaden, dann ist es nieht ausgeschlossen, das~. das Gerieht 
naeh freiem Ermessen die notige Fiirsorge trifft. Wird an willkiir
liehe, nieht vemunftgemasze Bestimmungen der personliehen Gesetz
gebung eines Auslanders appelliert, zum Beispiel bei einer ver
heirateten oder selbst unverheirateten Frau, so ist eine Gegenwirkung 
moglieh. So erldare ich die Vorschrift, Iaut welcherein Auslander, wel
ehem naeh dem Reehte seines Landes die Prozeszfahigkeit fehlt, im In
lande als prozeszfahig behandelt wird, wenn ibm naeh dem iIiliindi
schen Rechte diese Fahigkeit zusteht. Ob die Gegenwirkung nieht zu 
weit gebt, kann bier dabingestellt bleiben. Eine zielbewuste Evolution 
ist diesnoeh nieht. 

Die Art der Erscheinung vor dem Gericht oder "modus standi 
in judicio". Ich sage es hier, wie in der vorigen Rubrik, aueh auf La
teinisch, weil der Gegensatz zwischen "persona standi" und "modus 
standi" dadureh hervortritt. Was nun die Art der Erscheinung anbe
trifft, so ist eine einfaehe Sache sofort von einer ~erwiekelten zu tren
nen. Der Anwaltszwang wird von dem Gesetz des Ortes, wo die Partei 
erseheint, also von der lex fori bestimmt; das ist eine reine Form, ein 
unzweideutiges institutorium litis, wenn man will. Anders liegt die 
Saehe wenn, insonderheit bei der Ladung, gefragt wird, wer als 
KHiger oder Beldagte auftreten solI. Das ist im intemationalen Ver
kehrsleben sehr wichtig, wenn es ausUindisehe sehutzbedurftige Perso
nen betrifft, oder im allgemeinen "ausHindisehe" GeseJlschaften oder 
Korporationen von allerlei Art. Meines Erachtens ist die Erhebung cines 
Anspruches oder die Verteidigung, naeh denvernunftgemaszenGrund
satzen, eine Verfugung uber das strittige Recht, und so musz im Zivil
prozesz derjenige laden und geladen werden, welcher bei auszergerieht
lichen Geschaften uber das strittige Recht verfugen konnte. Nimmt 
man nun im Prinzip an, dasz das personliche Gesetz der naturlichen 
Personen oder das Gesetz, welches die Rechtslage einer Rechtsperson 
bestimmt, bei auszergerichtlichen Geschaften fur das Verfiigungsrecht 
uber das Vermogen maszgebend ist, dann ist dieses Gesetz auch grund-
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satzlich maszgebend fiir die aufgeworfene prozeszualische Frage. Nur 
musz man erwagen, dasz man den Hinweis auf das obenerwahnte Gesetz 
pur als einen Leitfaden und nicht als eine Kollisionsnorm hantieren musz, 
und dasz deshalb, wenn das strittige RechtsverhaJ.tnis im Inland loka
lisiert werden kann,die Art das Erscheinens, welche das inIandische 
Gesetz, die lex fori also, bestimmt, fiir das rechtmaszige Erscheinen vor 
dem Gericht genugt. In der Rechtspraxis ist die ganze Frage eine Kon
troverse. Die Ansicht dasz die Art des Erscheinens vor Gericht als in
stitutorium unter allen Umstanden der lex fori unterworfen ist, hat Ver
teidiger gefunden. Dadurch wird nach meiner Meinung der lex fori eine 
das vernunftige Masz uberschreitende Wirkung gegeben. Eine positive 
uberstaatliche Losung der Streitfrage ist kaum zu erwarten, aber die 
Praxis kann allmahlich ein gemeinsames Recht schaffen. 

Verjahrung. Ich erwahne die Frage hier nur beilaufig, unter Bezug
nahme auf § 43. Ein decisorium wird die Verjahrung wohl sein, 
doch bleibt meines Erachtensdie lex fori nicht unberiicksichtigt. 

§ 70. Beweis und Beweis!uhrung. 

Beweis der Existenz ausHindischer Rechtsnormen. Es ist eine 
bekannte Frage, welche natiirlich auch innerstaatlich, bezuglich 
autonomer Kolonien, aufgeworfen werden kann. Zwei Ansichten bil
den hier einen Gegensatz. Die erste betrachtet die Existenz auslandi
scher Rechtsnormen als eine, von der Partei, welche sich darauf stutzt, 
zu beweisende Tatsache. Dazu kommt bisweilen die nicht einwandfreie 
Vermutung, dasz das auslandische Recht, wenn das Gegenteil nicht 
erwiesen ist, mit dem inlandischen gleichlautend ist. Die entgegen
gesetzte Ansicht geht von dem Gedanken aus, dasz das Gericht die aus
landischen Rechtsnormen, welche fur dieEntscheidung des Rechtsstreits 
maszgebend sind, selbstandig finden und anwenden musz. Die Wahr
heit ist nach meiner Meinung, dasz die zweite Ansicht den vernunftge
maszen Grundsatzen entspricht, aber dasz heutzutage die Unterschiede 
zwischen den Gesetzen so grosz sind, dasz die Parteien eifrich bemiiht 
sind dem Gericht Klarheit zu schaffen, und also handeln, als ob die erste 
Ansicht richtig ware. Bescheinigungen fremder oder kolonialer Behorden 
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konnen dazu dienen, und, was die Kolonien anbetrifft, findet man inner
staatliehe Ordnungen iiber diese Materie. Parteien bringen aueh oft 
Erkliirungen oderGutaehten ausHindiseher Saehverstandigen vor. 
Miindliehe Erklarungen solcher Manner konnen dienlieh sein; das Ge
richt kann zur Not Auslander als Saehverstandige iiber den Reehts
punkt horen. Aber die Existenz auslandiseher Normen und die Ausle
gung dieser Norrilen sind auseinanderzuhalten, und die zweite Ange
legenheit ist nieht die einfaehste. Aueh wenn das Gerieht die Verfii
fung hat iiber eine Bibliothek, welche aIle Gesetzbiieher, Gesetzblatter, 
Handbiieher und Sammlungen riehterlieher Entseheidungen der gan
zen Welt enthaIt, musz es ein iibermensehliehes Gerieht sein, wenn es 
im Labyrinth der Streitfragen des ausiandischen Rechts den richtigen 
Weg findet. Hinzukommt noch dasz die Frage der ortlichen Wirksam
keit eines Gesetzes sich bisweilen mit der einer zeitlichen Wirksamkeit 
verbindet. Ieh hatte einmal als stellvertretender Obergeriehtsrat die 
Frage zu beantworten, welches biirgerliehe Recht etwa in der Mitte des 
neunzehnten J ahrhunderts in einer der afrikanischen Kolonien Por
tugaIs in Kraft war. Natiirlich wiirde eine fortschreitenden Vereinheit
liehung des Rechts die Losung der in dieser Rubrik erorterten Frage 
fordem, das wird aber lange dauem. Hervorragende Manner haben sich 
oft mit einem System behOrdIicher Bescheinigungen iiber die Existenz 
und die Auslegung ausHindischer Rechtsnormen beschaftigt; eine inter
nationale Verstandigung ist noch nicht errei.cht. Die mit dem hier be
handelten Stoff verwandte Frage, ob eine Revision oder Kassation sich 
auf die Auslegung ausiandischer Rechtsnormen, welche in casu masz
gebend waren, beziehen kann, ware grundsatzlich zu bejahen; im positi
ven Recht hangt die Antwort von den inlandischen Justizgesetzen abo 

Beweis der Tatsachen, welche im Ausland stattfanden. Die 
der allgemein-menschlichen Rechtswissenschaft angehorende Frage 
der Beweislast Iasse ich ruhen. Was nun die in dieser Rubrik ange
deutete Frage anbetrifft, so finden wir eine sehr aite Kollisionsnorm, 
welche zwischen der Beweisfiihrung im engeren Sinn (ordo oder ritus 
probationis) einerseits und der Zulassigkeit und gesetzlichen Kraft 
der Beweismittel (substantia) andrerseits unterscheidet. Die erste 
Angelegenheit unterwirft die Kollisionsnorm dem Gesetze des Ortes, 
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wo der Prozesz gefiihrt wird, der lex fori, fiir die zweite soIl das Ge
setz, welches den Gegenstand des Rechtsstreites nach den Prinzipien 
des internationalen Privatrechts normiert, maszgebend sein, zum 
Beispiel das Gesetz des Vertragsortes oder des Erfiillungsortes. Der erste 
Teil dieser Lehre, der Teil, welcher sich auf die Form der Beweisfiihrung 
bezieht, ist gemeingiiltig; der zweite TeiJ, die Zulassigkeit und die 
Kraft der Beweismittel betreffend, ist strittig. Die alte Lehre hat 
ihre Anhanger, es wird aber auch behauptet, dasz das Gesetz des 
Ortes, wo der Prozesz gefiihrt wird, den ganzen Beweis beherrscht. 
Nach meiner Meinung ist die Unterscheidung der alten Lehre 
vernunftgemasz, vorausgesetzt dasz man sie als Leitfaden gebrauche 
und nicht als eine scharfschneidende Kollisionsnorm, sodasz man 
der Miihe, welche die Nachforschung des Geistes und der internatio
nalen Tragweite der Bestimmungen der lex fori mit sich bringt, 
nicht enthoben ist. Wenn man die alte Methode der Kollisionen 
verlaszt und die Forderungen des Verkehrs in Betracht zieht, 
dann kann man die Widerstandsfahigkeit des Hindernisses, wel
ches hier der Evolution in Wege steht, ziemlich genau messen. Der 
Beweis ist mehr eine Angelegenheit der Logik und der Vernunft 
als ein Gegenstand gesetzlicher Normierung. Die Tatsachen, welche 
in der Gegenwart stattfinden und aus welchen geschlossen werden 
kann, dasz die zu beweisende Tatsache in der Vergangenheit statt
gefunden hat, hat die uralte Erfahrung der Menschheit festgestellt. 
Die zu beweisende Tatsache kann Spuren hinterlassen haben, ma
terielle auf einem Papier, psychische in der Erinnerung der Zeugen, 
u. s. w .. Auch kann ein logiseh denkender Mann aus einer anderen 
Tatsaehe, welche bewiesen, anerkannt oder unleugbar ist, die Schlusz
folgerung ziehen, dasz die zu beweisende Tatsache geschehen sein musz. 
Oefters haben indessen die Gesetzgeber, sich selbst verniinftiger wiih
nend als den Richter, diesen letzteren, und mittelbar dadurch die Einzel
personen, gebunden. So haben die Gesetze Beweismittel, wie zum 
Beispiel den Beweis mittels Zeugen, eingeschrankt oder ausgesehlossen. 
Bisweilen ist selbst positiv die Kraft normiert worden welche der Richter 
einem Beweismittel gewiihren musz. Die Gesetze konnen nieht scharf 
in zwei Sorten, freisinnige und starrsinnige, eingeteilt werden; 
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es gibt Grade, nicht genau hundert wie bei Celsius,aber ziemIich 
viele. 1st das Gesetz freisinnig, so wird der Richter die lex lori an
wenden, aber so, dasz er, wenn Tatsachen zu beweisen sind, welche 
im Ausland stattfanden, die Gesetze des Ortes, wo sich die Tatsache 
ereignete, mit in Betracht zieht.· 1st die lex lori starrsinnig, so ent
weicht der Richter gem ihrem Druck mittels einer grundsatzlichen An
wendung der lex loci contractt;s oder aetas. Der Weg der Freiheit ist 
auch der Weg des intemationalen Entwicklungsganges. Was die 
Gesetzgebung und die Praxis in den verschiedenen Landem betrifft, 
nehme bezug ich auf die Literatur. 

Internationale Gewahrung der RechtshUfe. Fiir den Zweck 
dieses Systems geniigt es, hier auf die positiven Gesetzgebungen und 
die Staatsvertrage, insonderheit die Haager Vertrage iiber das 
Prozeszrecht, hinzuweisen. Sehr oft miissen, z. B. im Ausland 
wohnende Zeugen auf Ansuchen des in1andisch~n Richters von den 
auslii.ndischen Gerichten verhort werden. Das gibt oft in der Praxis 
Schwierigkeiten, aber die Evolution des positiven Rechts schreitet 
allmahlich vorwarts. 

§ 71. Ausldndische Urleile und schiedsrichterliche Entscheidungen. 

Einleitende Bemerkung. Es gibt hier ausgezeichnete verglei
chende, theoretische und praktische Einzeldarstellungen. Mir geniigt 
es die Hauptfragen zu erwahnen. 

Die Rechtsfolgen auslandischer Urteile. Es gibt deren, was 
das internationale Verkehrsleben anbetrifft, drei: die Beweiskraft, 
die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit. Die Beweiskraft kann ich 
grosztenteils, unter Hinweis auf den vorigen Paragraph, ausschalten. 
Das ausIandische Urteil, in gehoriger Form eingereicht, beweist, dasz 
es besteht und einen bestimmten Inhalt hat. Dasz der auslandische 
Richter wirklich gesehen, gehort und getan hat, was er im Urteil erklart 
gesehen, gehort oder getan zu haben, kann auch gemeinrechtlich 
als bewiesen betrachtet werden. Hat das ausIandische Gericht als
Resultat einer griindlichen Priifung der Beweismittel gewisse Tat-
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sachen fiir erwiesen erkliirt, so kann das inlandische Gericht eventuell 
eine Vennutung daraus herleiten, aber es kann hier eine intemational
gemeine Regel nicht aufgestellt werden. Eine intemationale Praxis 
kann sich allmahlich bilden. Die zwei andren Rechtsfolgen, die 
Kraft als Rechtsquelle und die Vollstreckbarkeit als Zwangsmit
tel, sind zwar verschieden und treffen keineswegs stets zusammen, 
aber sie konnen hier ohne Verwirrung vereint behandelt werden. 
weil bei beiden die Jurisdiktion des auslandischen Gerichts .die Haupt
sache ist. 

Der vernunftgemasze Grundsatz. Eine alte Lehre, auf die ab
solute Staatssouveranitat gestiitzt, betrachtet es als striktes Recht, 
dasz im Inland die amtliche Handlung eines fremden Herrschers 
ohne Wirkung bleiben musz. Diesem strictum ius gemasz waren dann 
fremde Gesetze keine Gesetze, fremde Urteile keine Urteile. Aus
nahmen ex comitate liesz die Lehre zu. Es ist besser, das Wort "comitas" 
hier nicht zu iibersetzen; es kann alles bedeuten, was zwischen "GefaI
ligkeit den anderen Staaten gegeniiber" und "Pflichtsbewusztsein dem 
menschlichen Geschlecht gegeniiber" liegt. Was die ausIandischen 
Gesetze anbetrifft, hat SAVIGNY dem alten strictum ius den Gnaden
stosz gegeben, in Bezug auf Urteile atmet es noch, aber dieses 
strikte Recht entspricht den vemunftgemaszen Grundsatzen des 
intemationalen sozialen Lebens nicht. Nach diesen Grundsatzen 
besitzt der Staat nur eine beschrankte Jurisdiktion in Zivilsachen 
(§ 35), und hat er die andren Staaten als ortliche Vertreter des mensch
lichen Geschlechts anzuerkennen. Besitzt nun der fremde Richter 
eine vemunftgemasze Jurisdiktion fUr ein Rechtsverfahren, dann ist 
seine Entscheidung Rechtsquelle und die Mitwirkung der andren 
Staaten bei der Vollstreckung pflichtmaszig. 

Die positiven Gesetze und die Praxis. Die Systeme der Gesetz
gebungen, insonderheit· der niederlandischen, franzosischen, italieni
schen, deutschen und englischen Gesetzgebungen, sind so oft in derLite
ratur mit einander verglichen worden, sodasz ich von einer Wiederho
lung Abstand nehme. Die Systeme sind sehr verschieden. Man findet 
eine grundsatzliche Versagung aller Rechtsfolgen, unter Gewahiung 
der Befugnis vor dem inlandischen Richter ein neues Verfahren an-
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zustrengen, bei welchem dasauslandische Urteil nieht immer 
vollstandig wertlos ist. Man findet aueh, scheinbar im v6lligen 
Gegensatz, eine grundsatzliehe Anerkennung, aber unter Bedin
gungen, welehe ein abgekiirztes Verfahren vor dem inlli.ndi~hen 
Riehtermit sieh bringen. Unter den Bedingungen findet man die 
Gegenseitigkeit, einen Rest der comitas als Gefalligkeit aufgefaszt 
und weiter Bestirnmungen, welehe die Jurisdiktion und die Zustan
digkeit des Geriehts, die Zustellung der Ladung, die Rechte des Be
klagten u. s. w. betreffen. Bisweilen dient als Sicherheitsventil -
wenn ich so sagen darf - der Vorbehalt, dasz das auslandische Urteil 
nicht mit der offentliehen Ordnung oder den guten Sitten in Streit sein 
darf. Wird das auslandische Urteil einer Priifung unterworfen, dann 
bildet die Jurisdiktion die Hauptsache. Bisweilen findet man dafiir 
in den Gesetzen eine nitht einwandfreie Kollisionsnorrn. Auch im 
englischen Recht ist die Jurisdiktion die Hauptsache; der Unterschied, 
welchen die englische Praxis zwischen Urteilen in personam, in rem 
und de statu hominum macht, steht mit der Jurisdiktionsfrage in enger 
Beziehung. 

Staatsvertra~e. Es gibt deren viele, und den Inhalt findet man 
in der Literatur. Wer diese aufschlagt, wird sich iiberzeugen, dasz 
auch dabei die Jurisdiktion Hauptsache ist. Die Haager Vertrage iiber 
das biirgerliche Prozeszrecht haben sieh mit der Vollstreckung aus
landischer U rteile nur beziiglich der Prozeszkosten und der soge
nannten cautio iudicatum solvi beschaftigt. Der Berner Staatsver
trag iiber das Eisenbahnfrachtrecht enthaJ.t aber eine merkwiirdige 
Bestirnmung iiber die Zwangsvollstreckung auf der Grundlage der 
im Vertrag selbst normierten ] urisdiktion. 

Die Evolution. Sie schreitet allmahlich vorwarts, mittels Gesetzen 
und Staatsvertragen. Eine prozeszualische Weltunion ist aber noch 
verhaltnismaszig weit entfernt. Zwei Hindernisse stehen im Wege. 
das Fehlen einer international-einheitlichen Normierung der Juris
diktion. und Misztrauen andren Staten gegeniiber. Die Widerstands
fahigkeit des ersten Hindernisses kann man messen, die des zweiten, 
in unsren Zeiten, leider nieht. 

Auslandische schiedsrichterliche Entscheidun~en in Zivil-



PRIVATRECHTLICHE VERHALTNISSE. 161 

sachen. Unter Hinweis auf § 37 betone ich, dasz bier der Gegen
satz zwischen den vemunftgemaszen Grundsatzen und der Praxis 
des positiven Reehts minder schroff ist als bei den richterlichen Ent
scheidungen. Als RechtsqueUe wird in normalen Fanen der auslan
dische Scbiedsspruch anerkannt, und seine Zwangsvollstreckung ist 
nicht selten, sei es auch nur mittelbar, gesichert. Denkt man dariiber 
nach, dann findet man, dasz in normalen Fanen die J urisdiktion 
des Schiedsgerichts leststeht. Staatsvertrage beschaftigen sich auch oft 
mit Schiedsspriichen. 

Achtzehnte Abteilung. 

KONKURS. 

§ 72. Das internationale Konkursrecht im allgemeinen . 

. Konkursrecht und Zivilprozeszrecht. Man darf den Konkurs 
eine eigentumliche Beschlagnahme nennen. Aber eine gewohnliche 
ist er nieht. Er hat ein Vermogen als Ganzes zum Gegenstand. Die 
Beschlagnahme erfordert keine tatsachliche Ergreifung. Der Konkurs 
ruft eine faktische Interessengemeinschaft ins Leben, deren Mitglieder, 
die Glaubiger, dulden miissen, dasz die einzelnen Interessen dem Ge
meinwohl untergeordnet werden. Aus dem Ausdruck "Beschlag
nahme" ist keine Folgerung zu ziehen. 

Konkursrecht und Handelsrecht. Manche Gesetzgebungen ha
ben, ohne vemunftgemasze Grundlage aber nicht ohne historische 
Griinde, die Regel aufgestellt, dasz nur ein Kaufmann in Konkurs 
geraten kann. Bisweilen bestehtfiir die iibrigen Personen ein ge
setzlich normierter Zustand der offenbaren Insolvenz. Dieser Unter
schied hat wichtige Folgen und ist als ein Hindemis auf dem Wege 
der Vereinheitlichung des Rechts zu betrachten . 

. Konkursrecht und Strafrecht. Ein historischer Zusammenhang 
besteht auch bier. Die Wurzeln des kaufmannischen Bankerotts 
sind sHirker als die des kaufmannischen Konkurses. Auch heute 
noch bestehen Strafbedrohungen gegen Kaufleute, welche in Konkurs 
geraten sind und keine gehOrigen Handelsbiicher gefiihrt haben, einen 

JITTA. II 
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iibermaszigen Aufwand gemacht haben u. s. w. Solche Strafbedro
hungen treffen auch die ansiissigen Fremden. Die Tatsache, dasz ein 
Staatsangehoriger, nachdem er im Ausland in Konkurs geraten ist 
und daselbst Handlungen begangen hat, welche das ortJiche Gesetz 
a1s Bankerott betrachtet, nach seinem Vaterland fliichtet und nicht 
ausge1iefert werden kann, kann Schwierigkeit b~eten. Sehr wichtig 
sind alIe diese Fane fiir das internationale Verkehrsleben nicht. 

Nebeninstitute des Konkurses. Sie konnen die Verhiitung eines 
Konkurses bezwecken oder 3.Is Ersatz dafiir dienen. Den erstgenannten 
Zweck haben das der Einze1person verliehene Moratorium und der 
auszerkonkursliche Zwangsvergleich. A1s Ersatzmittel dienen der Zu
stand der offenbaren Insolvenz, die Zwangsliquidation und ahnliche 
Institute. Die Nebeninstitute haben ihre internationale Seiten; sie 
sind jedoch gewissermaszen Satelliten des Hauptinstituts, sodasz 
ich meine Erorterungen auf den Konkurs konzentriere. 

§ 73. Vernunltgemti$ze Grundsdtze. 

Die herrschenden Anschauungen. Die Frage, ob der Konkurs 
ein statutum personale oder ein statutum reale sei, entspricht einer 
guten Methode nicht. Mit dieser Frage beschaftige ich mich keineswegs. 
Die herrschenden Anschauungen, welche ich einer Priifung unter
werfen will, sind die Lehre von der "Einheitlichkeit-Universalitat" der 
Konkurseroffnung, und die von der "Pluralitat-Territorialitat" der
selben. Die der lateinischen oder italienischen Sprache entlehnten 
Bezeichnungen geben den Gegensatz am besten wieder. 

Einheitlichkeit-Universalitat. Die Anhanger dieser Lehre be
haupten, dasz fiir jeden Schuldner nur eine einzige Konkurseroffnung 
stattfinden darf, und dasz diese eine universelle Wirkung hat, insofern 
sie alIe seine Giiter ungeachtet ihrer Lage umfaszt. Die sehr wichti
gen Fragen der Jurisdiktion, der Veroffentlichung und der Respek
tierung wohlerworbener Rechte beantworten die Anhanger dieser Lehre 
nicht immer iibereinstimmend. 

Pluralitat-Territorialitat. Die Anhanger dieser Lehre behaupten, 
dasz die Konkurseroffnung eine gerichtliche Beschlagnahme ist, und, 
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da der Richter nur dasjenige. was in seinem Lande liegt. ergreifen 
kann. der Konkurs, der Natur der Dinge gemasz, nur die Guter umfaszt 
welche im Lande, wo das Gericht sitzt, liegen. Der auswartige Besitz 
des Kridars wird gar nicht beriihrt, so lange eine andere Konkurs
eroffnung nicht im Ausland stattgefunden hat. Auch hier werden 
die Fragen der Jurisdiktion, der Veroffentlichung und der Respektie
rung wohlerworbener Rechte als akzessorische Fragen betrachtet. Es 
gibt Anhanger dieser Lehre, we1che es wiinschenswert erachten, dasz die 
internationale Anerkennung der Wirkung einer Konkurseroffnung 
mittels Staatsvertragen normiert werde. 

Grundsatze. Den schonen Spruch: 
"Mit Urteil sprechen gar nicht eile," 
"bis du geMrt hast beide Teile" 

habe ich. wie man oben gesehen hat, angewendet und mir eine eigne 
Meinung gebildet, welche ich mit aller Bescheidenheit in den Vorder
grund stelle. Der Grundsatz des internationalen Konkursrechts ist, 
dasz das ganze Vermogen des Kridars, unter Beaufsichtigung der Behor
den, welche eine vemunftgemasze Jurisdiktion besitzen, nach gehori
ger VeroffentHchung verwendet werden musz, urn aIle Glaubiger zu 
befriedigen, und zwar so dasz wohlerworbene Rechte so viel wie 
moglich aufrechterhalten werden. Die Jurisdiktion, die Oeffentlichkeit 
und die Fiirsorge, dasz wohlerworbene Rechte respektiert werden, sind 
nicht akzessorische Punkte, sondemBestandteile des vernunftgemaszen 
Grundsatzes. Die Jurisdiktion musz eine vernunftgemasze sein, die 
Veroffentlichung musz zweckmaszig geschehen, die Knoten, welche 
die Abwicklung mit sich bringt, mussen nicht mittels einer Kollisions
norm, welche auf ein einziges Gesetz verweist, durchgeschnitten 
werden, sie mussen den Forderungen des sozialen Lebens gemasz 
gel6st werden. Der Gegensatz zwischen der Einheitlichkeit-Univer
salitat und der Pluralitat-Territorialitat erscheint nun in seiner 
wahren Gestalt; die beiden Systeme sind nur Mittel bei der Abwick
lung, Mittel, welche eventueIl zweckmaszig sein konnen. Wenn das 
Vermogen des Kridars an seinem Wohnort oder im Sitz seines Ge
schafts zentralisiert ist, so geniigt, grundsatzlich, eine einzige Kon
kurseroffnung, und die Jurisdiktion, die Veroffentlichung und 
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die, Abwieklung miissen dementspreehend normiert werden. Hat 
dagegen der Kridar verschiedene Niederlassungen, sei es aueh dasz 
eine die Hauptniederlassung ist, so wird die Pluralitat zweckmaszig 
sein, wahrend man eventuell am Orte der Hauptniederlassung eine 
Zentralstelle fiir die Abwieklung und in den andren Niederlassungen 
beigeordnete Abwieklungsstellen erriehten kann. 

Allillemeine Bemerkunl1 Uber das positive Recht. Es ist 
klar, dasz eine vollstandige Ausarbeitung des vernunftgemaszen 
Grundsatzes die Mitwirkung der Staatengesamtheit oder wenigstens 
einer Union von mehreren Staaten erheischt. Der isolierte Staat 
kann das Endziel nieht erreichen und wird sich, wie wir schon oft
mals gesehen haben, mit einer relativ vernunftgemaszen Losung 
zufriedengeben miissen. Den Schwierigkeiten, we1che der Verkehr und 
die Lage der Gesetzgebungen ins Leben rufen, kann er aber nicht 
entgehen. Oft werden ja Schuldner, we1che in seinem Land in Konkurs 
geraten sind, Giiter oder Forderungen im Ausland haben; ebenso 
oft wird ein Schuldner, welcher im Ausland in Konkurs geraten ist, 
Giiter oder Forderungen im Inland haben. Schweigt das Gesetz, so 
musz der Richter doch Recht sprechen. In einer friiheren Arbeit 
iiber die Kodifikation des internationalen Konkursrechts habe ich 
yom Standpunkt eines isolierten Staates eine Unterscheidung 
gemacht zwischen den internationalen Rechtsfolgen eines inlandischen 
Konkurses und den, ebenfalls internationalen, Folgen eines auslandi
schen Konkurses. Diese Unterscheidung, auf we1che die Praxis achten 
musz, nicht well ich sie gemacht habe, sondern well das Leben sie 
macht, lege ich dem folgenden Paragraphen, dem letzten dieses 
Systems, zu Grunde. Einzelheiten vermeide ich wie gewohnlich. 

§ 74. Das positive Recht -und sein Entwickl-ungsgang. 

Internationalet mit einer inHindischen Konkurseroffnunl1 
verknUpfte Rechtsfral1en. Die erste Frage, we1che sich ergibt, 
ist die der internationalen Jurisdiktion, we1che von der rein natio
nalen Frage der ZusUindigkeit ganz verschieden ist. Die Frage: "Wer 
kann im Inland in Konkurs geraten?" ergibt sich von selbst. Die 
normale Grundlage der Jurisdiktion ist der Wohnort oder das Ge-
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schaftszentrum des Schuldners. Die Gesetzgeber aber haben, zu 
Gunsten der inlandischen Glaubiger, sehr viele andere Jurisdik
tionsgrundlagen zu der normalen Grundlage gefiigt. Bisweilen ge
niigen eine akzessorische Niederlassung, ein friiherer Wohnsitz oder 
eine friihere Niederlassung. Selbst die Staatsangehorigkeit des Schuld
ners und die seiner Glaubiger konnen Einflusz ausiiben. Diese Aus
dehnung der Jurisdiktion der nationalen richterliehen Gewalt steht 
einer internationalen Verstandigung iiber die vernunftgemasze Ju
risdiktion im Wege. Eine zweite Angelegenheit ist die Veroffentliehung. 
Bekanntmachungen in auslandischen Zeitungen konnen gewisz ge
schehen; versehiedene Gesetze haben auf die Mogliehkeit so1cher 
Bekanntmachungen geachtet. Jedenfalls ist die Tatsache des Bekannt
seins mit der Konkurseroffnung fiir die Rechte der im Ausland 
wohnenden Personen wiehtig. An dritter Stelle entsteht, nicht nur in 
den Handbiichern, sondern in der Wirklichkeit, die Frage, ob der in
landische Konkurs die im Ausland liegenden Giiter und die dort aus
stehenden Forderungen umfaszt. Die Antwort kann, wie aus dem 
§ 73 erhellt, verschieden sein, aber die Frage musz beantwortet werden. 
Eventuell hat ein Glaubiger, welcher sich mittels im Ausland liegender 
Giiter befriedigt hat, der Konkursmasse den empfangenen Betrag 
zu ersetzen. Endlich, und das ist wohl die schwierigste Frage, be
steht insofern iiberall bei den Passiven das Universalitatsprinzip, 
als alle Glaubiger, also aueh die ausliindischen, an der Verteilung 
. teilnehmen. Und nun gibt es sehr viele Arten Forderungen. Man 
hat privilegierte, befristete, bedingte, mit sachlichen oder personliehen 
Sicherheitsrechten verkniipfte Forderungen u. s. w. Der Ehegatte des 
Kridars hat seine Rechte. Auch wenn nur die Passiva internationale 
Seiten aufweisen, gibt das der Praxis ein ausgedehntes Arbeitsfeld. 

Internationale, mit einer ausHindischenKonkursoffnung ver
kniipfte Rechtsfragen. Diese Seite des internationalen Konkursrechts 
ist ofters,als ware sie die einzige, betont worden. Hier insbesondere findet 
man den Gegensatz zwischen den zwei Lehren des vorigen Paragraphen. 
Die Territorialitatslehre bringt mit sieh, dasz der im Ausland in Kon
kurs geratene Schuldner iiber die inlandischen Giiter frei verfiigen darf, 
und dasz jeder Glaubiger darauf eine individuelle Zwangsvollstreckung 
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durchfiihren kann. In meinem Vaterland' herrscht sie, zwar nicht in der 
Gesetzgebung, aber in der Praxis. Die Universalitatslehre hat Ergebnisse, 
welche sich den Grundsatzen niihern. Bisweilen wird der Konkurs als 
eine Aenderung der Handlungsfahigkeit des Kridars aufgefaszt, und 
demzufoIge dem aUslandischen Konkurs, wenigstens wenn er im Vater
land ~es Kl'idal's ero//net ist, eine gewisse Wirkung gegeben. Es kann 
auch sein, dasz zwischen beweglichen und unbeweglichen Giitem unter
schieden wird und dasz, wahrend bei den ersteren eine Art Ausliefe
rung an den fremden Konkursverwalter stattfindet, bei den Liegen
schaften den auslandischen Gesetzen jeder Einflusz verweigert wird. 
Endlich ist zu erwahnen, dasz die inlandische Praxis es zulassen kann, 
dasz der auslandischen Entscheidung, we1che den Konkurs eroffnet, 
eine Vollstreckungsklausel von einem inIandischen Gericht hinzugefiigt 
wird. Die J urisdiktionsfrage und die anderen Fragen, die unter der 
vorigen Rubrik erwahnt wurden, konnen auch hier oft aufgeworfen 
werden. Nicht leieht wird sieh hinsiehtlich der RechtsfoIgen einer 
auslandischen Konkurseroffnung, eine allgemeine Praxis bilden. 

Der Zwangsvergleich. Ich erwahne dieses Rechtsinstitut nur als 
Stoff zum Nachdenken. Da grundsatzlich alle Glaubiger sieh an dem 
Konkursverfahren beteiligen konnen, wird ein Gericht, ebenfalls grund
satzlich, einen regelmaszigen inlandischen Zwangsvergleich - bezieh
ungsweise eine richterliehe Befreiung des Schuldners - fiir alle nicht 
bevorrechtigten GIaubiger als verbindlich betrachten, wahrend bei 
einem auslandischen Zwangsvergleieh die Anerkennung in der Praxis 
hochst zweifelhaft ist. 

Staatsvertrage. Es sind ziemlich viele Vertriige geschlossen worden, 
welche die gegenseitige Anerkennung der Konkurse normieren. Sie sind 
in der Literatur zu finden. Sehr merkwiirdige Bestimmungen findet man 
in den Vertriigen zwischen Frankreieh und der Schweiz (1869) und zwi
schen Frankreieh und Belgien (1899). Die Haager Konferenzen iiber 
das intemationale Privatrecht haben einen Entwurf aufgestellt, wel
cher nieht die Grundlage eines allgemeinen Unionvertrages, sondem nur 
die eines zwischen zwei Staaten abzuschlieszenden Vertrages sein soil. 
Die Aussiehten auf einen allgemeinen Unionsvertrag sind infolge DES 

KRIEGES noch etwas schlechter geworden, als sie damals waren. 
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Ein Blick auf das positive Kriegsrecht. 

Die rein positive Natur des Krie~srechts. Das Kriegsrecht, der 
Inbegrlff der Befugnisse und Pflichten, welche mit dem Kriegszustand 
zusammenhiingen, ist ein positives Reckt. Aus den Forderungen eines 
vemunftgemaszen intemationalen sozialen Lebens ist es aber nicht her
zuleiten. Seine Verhaltungsmaszregeln sind herkommliche oder staats
vertragsmaszige Regeln, also ausschlieszlich positiver Natur. Die ver
nunftgemaszen Grundsatze sind bei dem Kriegsrecht weder Priif
stein der Richtigkeit noch Endziel des Entwicklungsganges. Indes
sen· konnen die Kriegsursachen eingeschrankt und die positiven Vor
schriften des Kriegsrechts humanisiert werden; vielleicht kann das 
Kriegsrecht einmal mit dem Krieg verschwinden. 

Die Lehre der rechtmAszigen Kriegsursachen. Diese Lehre, 
mit welcher der unsterbliche Name meines Landsmannes HUGO DE 

GROOT verbunden ist, ist eine wertvolle historische Errungenschaft; sie 
war friiher, und ist es gewissermaszen noch, die Einleitung zu einer an
dren Lehre, welche sich mit demjenigen, was im Krieg erlaubt oder 
untersagt ist, beschaftigt. Die Umstande, welche man in dieSex' Ein
leitung als rechtmaszige Kriegsursachen anfiihrt, sind der Philosophie 
der allgemein-menschlichen sozialen VerhaItnisse entlehnt und von den 
Menschen auf die Staaten, welche als in einer Gese11schaft lebende 
Wesen. betrachtet werden, iibertragen. Die wichtigsten sind dasNatur
gesetz des Kampfes ums Dasein, die Notwehr, der Notstand, und die mit 
den zwei vorigen Ursachen in Beziehung stehende Selbsthilfe. Abgesehen 
vom demjenigen, was ich unten von der Notwehr und dem Notstand 
sagen werde, kann ich keine eigenmachtige rechtmaszige Gewalt-
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tatigkeit anerkennen. Was den Kampf urns Dasein anbetrifft, 
so darf dahingestellt bleiben, ob er ein Naturgesetz ist; jeden
falls wird in einer vemunftgemaszen Gesellschaft der Menschen 
dieser Kampf nieht mittels einer gewalttatigen Verniehtung des Mit
bewerbers gefUhrt. Die Notwehr und der Notstand sind zweifelsohne 
Institute, fiir welche aueh in einer dem hOchsten Grad der Kultur ent
spreehenden Rechtsgemeinschaft Raum ist, sei es aueh nur in genau 
objektiv begrenzten und fiir subjektive analoge Ausdehnung nieht 
geeigneten Fallen. Notwehr und Notstand sind Ausnahmen, welche 
eine eIitgegengesetzte Regel bestatigen. Aueh kann man aus diesen bei
den Instituten, in Hinsicht auf erlaubte oder untersagte Gewalttaten, 
nur die Regel herleiten, dasz alles, was fiir den Zweck als Wehrmittel 
oder als Mittel, urn die Not zu iiberwinden, dieIiliehist, erlaubt ist, und 
dasznurunzweckdieIilieheMittel untersagt sind. Was aber zweekdienlieh 
ist oder nieht, kann man nicht in Einzelheiten ausfiihren; alles ~angt von 
den Umstanden abo Notwehr und Notstand haben zusammen die Lehre 
der Selbsthilfe erzeugt.· Der Staat, dem seiner Ansicht naeh Unreeht 
geschehen ist oder dem damit gedroht wird, 5011 dieser Lehre gemasz 
beim Fehlen eines unparteiischen und iibermachtigen Richters, selbst 
als KHiger, Richter und Gerichtsvollzieher auftreten; seine Gewalttat 
ware also die Zwangsvollstreekung seines Urteils. Diese Konstruk
tion konnte als Grundlage einer herkommlichen Verhaltungsregel be
traehtet werden, wenn nur starke Staaten bei der Bildung eines Her
kommens mitzureden hatten, denn ihnen ist die Vorstellung gelaufig; 
den vernunftgemaszen Erfordernissen des intemationalen Lebens ent
sprieht sie gewisz nieht, weil dabei nicht derjenige siegt, welcher Recht 
hat, sondern der St1irkste, sodasz das Mittel ebenso gut dem Unreeht 
dient als dem Recht. Eine Vergleichung mit dem Duell fiihrt nicht zu 
einem anderen Ergebnis. Dasz in Kriegsproklamationen bisweilen noch 
ein Nachhall der alten Gottesurteile horbar ist, erw1ihne ich nur neben
bei. Nur scheinbar fiihrt die Vorstellung eines Prozeszes zu einer 
Auffiihrung der im Krieg den Parteien erlaubten Mittel. Das trifft bei 
einem gewohnlichen Prozesz mit gesetzlich normierter Prozeszordnung 
zu, nicht bei einem Prozesz, wo der Klager selbst die Prozedur nach 
freiem Ermessen fiihrt. Nur kann der Begriff eines Prozeszes zwischen 
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zwei Staaten Veranlassung geben zu dem Gedanken, dasz weder die Ein
zelpersonen, Untertanen eines kriegfiihrenden Staates, noch die anderen 
Staaten und ihre Untertanen von dem Krieg beriihrt werden. Insoweit 
hat der Begriff eines Prozeszes einigen Einflusz ausgeiibt auf die Lehre 
der im Krieg erlaubten und untersagten Mittel; iibrigens ist diese Lehre 
aus anderen Erwagungen als denen der Philosophie der rechtmaszigen 
Kriegsursachen enstanden. 

Die Entstehung des herkommlichen Kriegsrechts. Die haupt
sachlichen . Ursachen dieser Entstehung sind die allgemeine Moral, 
die Waffenbriiderschaft der christlichen Nationen und die Kriegerehre. 
Der moralische Mensch wird den Krieg vielleicht als ein unabwendbares 
Uebel betrachten, er wird aber bemiiht sein, dieses Uebel zu beschran
ken. Diese Auffassung entspricht der christlichen Moral, aber das Chris
tentum hat auch auf eine andere Weise den Gedanken der Humanisie
rung der Kriegsfiihrung verbreitet. Kriege christlicher Nationen unter
einander waren auch friiher nicht selten, aber den UngIaubigen gegenii
ber fiihlten sie sich als Mitglieder einer GJaubensgemeinschaft, und dieses 
Gefiihl hatte am Ende den Erfolg, dasz ein Krieg zwischen christlichen 
Nationen ziemlich human gefiihrt wurde. Dasz die Kriegerehre, inson
derheit in der Ritterzeit, einen bedeutenden Einflusz ausiibte, versteht 
sich. Ich mochte die Ergebnisse des herkommlichen Kriegsrechts in 
einige Vorschriften konzentrieren. 

Die erste herkommliche Vorschrift: "Nicht alles was dem 
Feind Abbruch tut, ist erlaubt". Die Vorschrift hat eine negative 
Form, welche ihrer Entstehungsweise entspricht. Als Beispiele sind zu 
nennen der Befehl, verwundete Feinde niederzumachen oder zu ver
stiimmeln, der Miszbrauch der Parlamentarflagge, der Bruch eines 
Waffenstillstandes. Dem waren noch hinzuzufiigen der Meuchelmord 
des feindlichen Fiirsten oder Befehlshabers, der Gebrauch vergifteter 
Waffen oder selbst so1cher Waffen, welche unnotiges Leiden mit sich 
bringen. Die Beispiele ersetzen eine genaue positive Vorschrift nicht, 
und die sehr iibliche Retorsion untergrabt viele Anwendungen der 
negativen Vorschrlft. 

Die zweiteherkommliche Vorschrift: "Feindlichen Privatper
sonen soil in der Regel nichts zuleide geschehen". Der Mangel an 

JITTA. 11* 
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Genauigkeit ist hier aus den Worten ersichtlich. Was librigens die Regel 
und die Ausnahmen anbetrifft, so meine ich mich mit der Erwiihnung der 
Ueberschriften vieler Kapitel der Handbiicher begniigen zu konnen. So 
hat man Kapitel iiber die Okkupation des feindlichen Gebiets, den Han
del mit dem Feind, die privatrechtlichen Anspriiche feindlicher Unter
tanen und, was eigentlich der Kulminationspunkt ist, iiber dasSeekriegs
recht. Dem herkommlichen Seekriegsrecht fehlt die Genauigkeit 
durchaus. 

Die dritte herkommliche Vorschrift: "Neutrale haben Rechte 
und Pflichten". Bei oberfHi.chIicher Betrachtung scheint die Sache 
einfach; die Neutralen handeln .... neutra1. Aber einfach ist die Ma
terie keJneswegs. Die Neutralen miissen unter andrem berechtigt sein 
ihre Neutralitiit zu verteidigen, ohne diese aufzugeben. Eine bedeu
tende Schwierigkeit hiingt mit den neutralen Untertanen zusammen. 
Der Begriff "neutrale Untertanen" steht im herkommlichen Recht nicht 
einmal fest; entweder Staatsangehorigkeit oder Wohnsitz (eventuell 
geschiiftliche Niederlassung) konnen maszgebend sein. Die neutralen 
Untertanen sind natiirlich den Ordnungen, we1che der neutrale Staat, 
dem sie angehoren, erlassen hat, unterworfen; aber sie haben sich auch 
den Vorschriften zu fiigen, welche von den kriegfiihrenden Staaten aus
gehen. Die Gelehrten, we1che auf der Meinung beharren dasz Einzel
personen niemals Rechtssubjekte des "Volkerrechts" sein konnen j be
dienen sich eines gewissen Kunstgriffes urn hier den neutralen Unter
tanen Pflichten auferlegen zu konnen. Sie sagen, dasz diese Untertanen 
den Anordnungen, we1che die kriegfiihrenden Staaten dem positiven 
" V olkerrecht" gemasz ausfertigen, unterworfen sind. U ebrigens fehIt hier 
wieder bei dem herkommlichen Recht die Genauigkeit. Insonderheit 
was die Neutralitiit im Seekriegsrecht anbetrifft, weist das Herkom
men so viele Liicken auf, dasz von dem Stoff nicht viel iibrig bleibt. 
Die Erwiihnung der Ueberschriften der Kapitel "Blockade", "Prisen" 
und "Konterbande" geniigt als Beweis. 

Die Folge der Ungenauigkeit des herkommlichen Kriegs
rechts. Sie ist eine logische und hangt auch mit dem Fehlen vernunft
gemaszer Grundsatze zusammen; man hat versucht den Vorschriften 
des herkommlicheil Rechts mittels internationaler Kodifikation Genau
igkeit zu verschaffen. 
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Die Kodifikation des Krie~srechts. Eigentlich geniigt fiir den 
Leser, welcher in den Kriegsjahren 1914-1918 gelebt hat, die Ueber
schrift dieser Rubrik. Die Literatur ist reich. Den Haager Friedens
konferenzen sind wert volle Arbeiten vorausgegangen. Ich erwahne nur 
die Berner Konferenzen (1864und 1906), welchesich, umeskurzauszu
drUcken, auf das "Rote Kreuz" beziehen, und dieParlser Seerechtsdekla
ration von 1856. Die Form der Haager internationalen Bestimmungen 
ist merkwiirdig, aber ihr Inhalt noch mehr. Dieser Inhalt bezieht sich, 
unter anderm, wie man weisz, auf die friedliche Erledigung internatio
naler Streitigkeiten, den Land- und den Seekrieg (gewissermaszen auch 
den Luftkrieg) und die Neutralitat. Es geniigt die Bemerkung, dasz 
zwischen den klaren Worten einer Vorschrift, wie sie in den ruhigen 
Zeiten des Friedens abgefaszt wird und der Praxis derselben Vorschrift, 
wenn sie dem Feuer der Leidenschaften ausgesetzt ist, ein tiefer AQ:
grund klafft. 

Ein unvermeidlicher Streifzu~ durch das Gebiet der Gefiih1s
empfindun~en. In der schon friiher ausgesprochenen Ueberzeugung, 
dasz solche Empfindungen, insbesondere wenn sie sich zu Leidenschaf
ten gesteigert haben, auf die Mehrzahl der Menschen einen viel machti
geren Einflusz ausiiben als die Vernunft, betrete ich dieses Gebiet. Ich 
spreche freimiitig als Beobachter der Lebenserscheinungen. Die Gegen
stande meiner Erorterungen sind: das Prinzip der Nationalitaten, das 
unkla.re nationale Gefiihl, und endlich der Einflusz der Rasse,· der 
Religion und der Sozialpolitik auf das unklare nationale Gefiihl. Dieser 
Einflusz ist je nach den Umstanden, bald ein schiirender und bald ein 
mildernder. Das ist nicht logisch, aber wir sind im Reiche der Empfin
dungen wo da~ Lustgefiihl den vemiinftigen Gedanken ersetzt. 

Das Prinzip der Nationalitaten. Dieses Prinzip ist etwas ganz an
dres als das Nationalitatsprinzip im internationalen Privatrecht 
(§§ 44 u. 45). Das Prinzip der Nationalitaten hat als theoretische Grund
lage das Fehlen eines Parallelismus zwischen den Begriffen "Nation" 
und "Staat". Sein Endzweck ist zu befordern dasz jede Menschengruppe, 
deren Mitglieder eine gemeinschaftliche, wirkJich "nationale", Gesin;. 
nung besitzen, einen wenigstens relativ souveranen Staat bilde. Das 
Prinzip ist tatsachlich ein Explosivstoff; seine Folgen sind eine Reihe 
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v9n Erscheinungen, welche am besten mittels lateinischer Lehnworte 
angedeutet werden: Sezessionen, Expansionen, Annexionen, Desan
nexionen, Reannexionen u. s. w .. Diese Erscheinungen sind sehr 
oft nur mittels Gewalttaten zu verwirklichen. Dasz das Nationalitats
prinzip oft miszbraucht wird, ist bekannt. Auch steht nicht fest, ob eine 
Menschengruppe wirklich eine "Nation" oder nur eine autonome Be
volkerungsgruppe in einer Nation bildet. Endlich sind jedenfalls die 
Grenzen der Nationen nicht genau zu ziehen, und gibt es oft gemischte 
Bevolkerungen. 

Das unklare nationale GefUhl. Ich darf wohl im allgemeinen auf 
die §§ 4 und 20 hinweisen. Wenn das nationale Gefiihl kiinstlich ge
ziichtet wird, bei der Erziehung und in der Umgebung, mittels An
schwarzung der anderen Nationen und, im sozialen Leben, mittels ver
nunftwidriger juridischer und wirtschaftlicher, den StaatsangehOrigen 
gewahrter Vorrechte, so wird das edle Gefiihl der konzentrierten Nach
stenliebe vermischt mit einem Hasz, welcher aus dem Leiden einer an
dren Nation eine angenehme Empfindung schopft. Dieser Hasz ist an 
sich schon Explosivstoff. Der vernunftwidrige wirtschaftliche Wettbe
werb erzeugt auszerdem ein Streben nach zur selbstsiichtigen Ausbeu
tung geeigneten Kolonien, nach Schutzgebieten, Einfluszspharen, Ho
heitsrechten u. s. w.. Leicht stoszen dabei zwei Egoismen auf einander. 
Dieser Wettbewerb zeitigt auch Bestrebungen nach einer kontinentalen 
oder selbst universellen Hegemonie. Hier hat das griechische Lehnwort 
cine kosmopolitische Bedeutung. Zweifellos k6nnte cine Welthegemonie 
theoretisch die ve'rnunftgemasze Ordnung f6rdern, wie es in jeder poli
tischen Gruppe ein gescheiterTyrann kann. Wersoll aber derTyrann sein ? 
Gibt es mehrere Mitbewerber, dann fliegen die Degen aus den Scheiden. 

Rassen. Sie bestehen, wenn auch ihre Grenzen nicht scharf und ihre 
Bedeutung iibertrieben wird. Eine eingebildete Rassengemeinschaft 
erzeugt iibrigens ebenso kraftige Gefiihle wie eine wirkliche, Diese 
Gefiihle erzeugen insbesondere in Kolonialreichen, aber nicht aus
schlieszlich in diesen, einen gewissen Widerwillen gegen einen Teil der 
Mitbiirger. Dieses Gefiihl kann insofern das unklare nationale Gefiihl 
aufwiegeln als das Zement eines gemeinschaftlichen Hasses, Staats
fremden gegeniiber, n6tig sein kann, urn die Liicken des reinen natio-
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nalen Gefiihles auszufiillen. Auf der anderen Seite mildert das Gefiihl 
der Rassengemeinschaft das unklare nationale Gefiihl. Die Rassenge
meinschaft kann einen kontinentalen, selbst iiberkontinentalen Patrio
tismus zeitigen. Die Vorliebe eines Europaers fiir die Weiszen ist 
die Ursache des Spuks von der gelben Gefahr. Die gelbe Rasse be
sitzt schon Selbstgefiihl; die schwarze kommt vielleicht spater einmal 
an die Reihe. 

Glaubensbekenntnisse. Das religiOse Gefiihl, schon im § 20 
besprochen, enthalt vorziigliche Elemente, der Glaube als Vorstel
lung einer idealen Ordnung des Weltalls, die Hoffnung als das herz
erquickende Bild der zukiinftigen Seligkeit, und die Liebe als die mit 
der Forderung des Gliickes der Mitmenschen verkniipfte Wonne. Es 
ist universalistisch seinem Wesen nach, aber die verschiedenen Glaubens
bekenntnisse bilden Spaltungen in den nationalen Gruppen, wahrend 
sie gleichzeitig als iiberstaatliche Gruppen das unklare nationale Ge
fiihl mildern. 

Soziaipolitik. Sie bildet nicht nur Vereine gleichdenkender sondern 
auch nationale und internationale Briiderschaften gleichfiihlender 
Menschen, sodasz dasjenige, was unter den vorigen Rubriken gesagt ist, 
hier entsprechende Anwendung findet. 
Zusammenfassun~ der hauptsachlichen, auf dem Gebiet des 

Gefiihls lie~enden, Krie~sursachen. !eh hebe die drei folgenden 
hervor: 

I. Die politische Einteilung der Welt ist schwerlich so zu ordnen, 
dasz das nationale Gefiihl nirgends verletzt wird. 

II. Der wirtschaftliche Wettbewerb zwischen Staaten wird oft ge
fiihrt mit Mitteln, welche den Forderungen der vernunftgemaszen 
Ordnung des internationalen sozialen Lebens nicht entsprechen. 

III. Die nationale Kohasion auf dem Gebiet des Gefiihls ist oft 
so mangelhaft, dasz der Kitt eines gemeinschaftlichen Hasses einem 
Teile des Auslands gegeniiber gefordert wird. 
Einschrankun~ der Krie~e. Hier erlaube ich mir, auf dasjenige 

hinzuweisen, was im § 38 iiber internationale Schiedsgerichte gesagt ist. 
Humanisierun~ des Krie~es. Auch hier kann ich mich mit einem 

Hinweis auf dasjenige, was in diesem Kapitel iiber das herkomm-
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liche und das staatsvertragsmaszige Kriegsrecht gesagt ist, begriiigen 
Der Gedanke, dasz kraft .eines Naturgesetzes der Kampf urns Dasein 
zwischen Menschen mittels Vernichtung des Schwa.cheren gefiihrt wird, 
ist an sich so bestialisch, dasz der Gegensatz dieser Eigenschaft, das 
Humane, in den Vordergrund tritt. Nur musz man sagen, daSz der 
Endzweck nicht eine vollstiindige Humanisierung des Krieges sein 
kann, sondern sein Verschwinden. 

Verschwinden des Krie,ges. In der Theorie laszt sich die 
L<>sung dieser Frage mit beinahe mathematischer Genauigkeit auf
stellen. Ich verweise hier auf die Ergebnisse dieses ganzen Systems. 
Der Krieg wird verschwinden, sobald das menschliche Geschlecht, als 
Ganzes, eine Macht besitzen wird, so grosz, dasz der ·Widerstand 
einer jeden politische~ Gruppe zweckIos erscheinen musz, und diese 
Macht nur urn der vemunftmaszigen Ordnung des intematio
nalen sozialen Lebens willen anwenden wird. Dieser Evolution 

I 

stehen gewaltige Hindemisse im Wege, und diese liegen nicht allein aul 
dem Gebiet des Rechts, sondern auch au! dem des Geluhls, wie ich es in 
diesem Kapitel angedeutet habe. Letztere Hindemisse sind die wider
standsfahigsten. Ich iibersehe dabei nicht, dasz DER KRIEG, welcher 
zwischen den friiheren feindlichen Staaten einen klaffenden Risz 
geoffnet hat, die friiheren Bundesgenossen freundlicher als vorher zu 
einander stimmen kann. Dieser letztere Umstand geniigt als Grundlage 
einer allgemeinen Organisation nicht; auch die Gruppe der friiheren 
Neutralen musz beriicksichtigt werden. Dieser letzteren Gruppe wird 
es vielleicht gelingen, allmahlich in der Welt der Gefiihle eine allgemeine 
Umwalzung zustande zu bringen. Ohne eine solche Umwalzung wird 
die Organisation dauem. . .. solang sie dauem wird. 
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Erinnerunll an den Ausllanllspunkt dieser Arbeit. Ausgangs
punkt meiner Arbeit war der Gedanke, dasz das intemationaIe offent
liche Recht, nachdem es von dem positiven Kriegsrecht getrennt ist 
und das intemationaIe Privatrecht nichts anders sind a1s das offent
liehe Recht und das Privatrecht, betraehtet vom Standpunkt einer 
Reehtsgemeinschaft, welche ausgedehnter ist als ein isolierter Staat. 
Da diese Rechtsgemeinschaft in ihrer auszersten Ausdehnug das ganze 
menschliche Geschleeht umfaszt, haben die· beiden Zweige des in
ternationalen Rechts eine gemeinschaftliche Grundlage, namIieh die 
Reehtsgemeinschaft des menschlichen Geschleehts. Die Gemeinschaft 
(Gesellschajt oder Familie) der Staaten, ist nieht die wahre Grundlage 
des internationalen Reehts. Dazu ist sie zu eng. Es gibt zweifellos 
Rechtsverhaltnisse zwischen Staaten aber diese sind nicht primare 
soridem abgeleitete Verhaltnisse; sie beruhen auf einer tieferen Grundla
ge, welche gerade die Rechtsgemeinschaft des menschlichen Geschlechts 
ist. Die Staaten, abgesehen ·von ihren Pflichten und Rechten als ort
liche Herrscher, haben gemeinschaftliche Pflichten dem menschlichen 
Geschlecht gegeniiber und iiben, a1s Gesamtheit, die diesen Pflich
ten korrelativen Befugnisse aus. Das ist der Schliissel der wechsel
seitigen Verhaltnisse zwischen Staaten. Nach dieser Auffassung um
faszt das intemationale Recht nicht nur Verhaltnisse zwischen Staa
ten sondern auch Verhaltnisse zwischen Staaten und Menschen und 
zwischen Menschen untereinander; alle diese Verhaltnisse sind inter
national, wenn sie vom Standpunkt einer Rechtsgemeinschaft, welche 
weiter ist als ein isolierter Staat, betrachtet werden. 

Erinnerunll an den Zweck dieser Arbeit. Aus dem Gedanken 
einer Rechtsgemeinschaft des menschlichen Geschlechts, in welcher 
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der isolierte Staat, die Unionen mehrerer Staaten und die Gesamtheit 
der Staaten eine juridisch, ortlich und personlich begrenzte Souverani
tat ausiiben, habe ich die vernunftgemaszen Grundsatze des inter~ 
nationalen sozialen Lebens abgeleitet. Sehr entschieden habe ich be
tont, urn dem Vorwurf einer Traumerei zu entgehen, dasz diese 
vernunftgemaszen Grundsatze dem positiven, herkommlichen oder 
festgesetzten, internationalen Recht untergeordnet sind. Nur habe 
ich behauptet, dasz sie, abgesehen von ihrem Ersatzwert und der damit 
zusammenhangenden Bedeutung bei der Auslegung, der Priifstein 
der Richtigkeit des positiven Rechts sind und den Endzweck seines 
Entwicklungsganges bilden. Darum kann auf ihrer Grundlage eine 
Umgestaltung des internationalen Rechts stattfinden. 

Die an~ewendete Methode. In den achtzehn Abteilungen des 
Systems habe ich die hauptsachlichen Themata des offentlichen in
ternationalen Rechts und des internationalen Privatrechts einer 
Untersuchung unterzogen. Die vernunftgemaszen Grundsatze habe 
ich geduldig, ohne Furcht vor Wiederholungen da wo es notig war, 
aber ohne mich in Einzelheiten zu verlieren, mit dem positiven Recht 
verglichen, und da, wo ich einen Unterschied fand, habe ich, als 
unparteiischer Beobachter, nachgeforscht, ob Zeichen einer Evolution 
des positiven Rechts da seien, welche Hindernisse im Wege standen, 
und wie grosz die Widerstandsfahigkeit dieser Hindernisse sei. Das 
nenne ich die experimentelle Methode. Dem Leser wird es deutlich 
sein, warum ich keine Uebersicht der Literatur gegeben und die Zitate 
auszerst beschrankt habe. 

Meine Er~ebnisse. Das Urteil iiber die Ergebnisse meiner Arbeit 
bleibt dem Leser iiberlassen. Der Schriftsteller ist parteiisch. Aber es 
ist ihm erlaubt, eine Verteidigungsrede zu halten. Drei Sachen hoffe 
ich klar gemacht zu machen. An erster Stelle, glaube ich, dasz es mir 
gelungen ist, die wahre Natur des international en offentlichen Rechts 
und des internationalen Privatrechts aufgedeckt zu haben. Zweitens 
will ich hoffen, dasz ich die juridischen, ortlichen, personlichen und 
politischen Grenzen der Staatssouveranitat richtig abgesteckt habe. An 
dritter Stelle erwarte ich, dasz der Leser aus meiner Arbeit die Ueber
zeugung schopfen wird, dasz auf der Grundlage der Rechtsgemeinschaft 
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des menschlichen Geschlechts ein allgemeines System des gesamten in
ternationalen Rechts aufgebaut werden kann, welches System mehr ist 
als erne Einteilung des positiven, herkommlichen oder festgesetzten 
Rechts in Abschnitte und Paragraphen. 1st dem so, so habe ich zu der 
Neugestaltung des internationalen Rechts in der nachsten Zukunft 
einen nicht geringen Beitrag geliefert. Endlich gebe ich mich noch der 
Hoffnung hin, dasz ich, in bezug auf zwei weltbewegende Fragen, die 
des nationalen Egoismus und die des Krieges, Stoff zum Nachdenken 
gegeben habe. Dieses letztere mOchte ich noch kurz betonen. 

Der nationaleEgoismus. DasMiszverstandnis, welches bier so leicht 
entstehen kann, habe ich so viel moglich vermieden. Fiir einen edlen 
Wettbewerb zwischen Staaten bietet die Rechtsgemeinschaft des 
menschlichen Geschlechts Raum. Das positive Recht zeigt uns aber eine 
andre Form des Egoismus, welcher alle selbstsiichtigen Mittel, auch die 
vernunftwidrigen, beniitzt. Diese zweite Form ist die Grundlage'man
cher positiven Vorschriften, welche natiirlich da, wo sie in Kraft sind, 
angewendet werden miissen. In diesem System ist diese zweite Form 
des nationalen Egoismus ein wichtiger psychologischer Faktor und 
verdient a1s Hindernis der Evolution die volle Aufmerksamkeit; Priif
stein der Gerechtigkeit des positiven Rechts und Endzweck seines 
Entwicklungsganges kann er nie und zu keiner Zeit seine 

Der Krieg. Nur a1s Lebenserscheinung habe ich ihm meine Auf
merksamkeit gewidmet. Sehr oft habe ich im System seinen Einflusz 
erw1ihnt. Meistens lenkt er das internationale Recht in eine vernunft
widrige Richtung; ausgeschlossen ist es aber nicht, dasz er die 
Evolution anspornt. Diese Anerkennung ist durchaus keine Verherr
lichung des Krieges. Der Krieg hat die Kraft und das Unterscheidungs
vermogen eines Typhons oder "Tai fun". wie die Chinesen den groszen, 
unwiderstehlichen Wind nennen. Er zerschmettert wertvolle Sachen, 
aber er entwurzelt auch bisweilen mit einem Stosz Vorurteile, we1che 
es sonst J ahrhunderte lang ausgehalten hatten. Dabei denke ich an 
die Lehre der absoluten Staatssouverarutat. Den Gedanken einer orga
nisierten Gesellschaft der Staaten hat DER KRIEG mit einem Ruck 
aus dem Reich der Traume in das der Wirklichkeit gebracht. 
Die Organisation einer so1chen Gesellschaft braucht die juridische 
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ortliche und personliehe Souveranitat der Staaten nieht mehr einzu
schranken, als den vemunftgemaszen Gmndsatzen des intemationalen 
sozialen Lebens entspricht, aber sie musz doch die Menschheit in die 
Lage versetzen ihre juridisch beschrinkte Souveranitat iiber die 
menschliche Gattung auszuiiben. 
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