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Vorwort. 
Die Frage der Hochschul-, insbesondere der Universitatsreform ist 

durch den gewaltsamen Umsturz yom 9. November in ein akutes Sta
dium getreten; sie hat aber bis dahin nur geruht. Denn wiederholt habe" 
sich namhafte Gelehrte mit ihr beschaftigt, und mannigfache Vorschlage 
sind in die Offentlichkeit getreten. Fur unsere Hochschulen ware es ein 
Gluck gewesen, wenn in ruhigen und glanzvollen Zeiten aus ihrem Sch06e 
eine grundliche Neuordnung angeregt und gemeinsam mit der Regierung 
durchgefilhrt worden ware. Das ist versaumt worden und soil jetzt in 
Zeiten tiefster Erniedrigung und mitten unter Starmen und Erdbeben 
nachgeholt werden. Das ist eine groBe Gefahr, und deswegen - nicht nur, 
weil bereits von amtlicher Seite bestimmte Vorschlage zur Neuordnung 
gemacht worden sind - halte ich es fUr nMig, daB von den Professoren 
offentlich Stellung zu den aufgeworfenen Fragen genom men wird. 

Ich selbst habe unausgesetzt seit meiner Privatdozentenzeit der Frage 
Aufmerksamkeit und Nachdenken gewidmet und wiederholt meine Ge
danken dazu niedergeschrieben und auch an deren Veroffentlichung ge
dacht. Manche der hier wiedergegebenen Ausfuhrungen stammen z. T. 
wOrtlich aus einem von mir im Jahre 1907 begonnenen Aufsatz, dessen 
Beendigung und VerOffentlichung ich nur deswegen unterlieB, weil mir 
fUr eine grandliche Neuordnung die materiellen Voraussetzungen, wenn 
freilich nicht in annahernd gleichem MaBe wie jetzt, zu fehlen schienen. 
- Ich habe die akademische L,!ufbahn nicht in der iiblichen Weise 
durchlaufen und habe fast dreizehn Jahre lang abseits von Universitaten 
geforscht und gelehrt; ich habe am eigenen Leibe Leid und Freuden des 
"Nichtordinarius" durchkostet und kann deswegen vielleicht erwarten. 
daB meinen AusfUhrungen auch von Gegnern eine gewisse Sachlichkeit 
und Sachverstandnis zuerkannt wird. Auch deswegen ergreife ich das 
Wort, weil bisher den Besonderheiten der medizinisch-naturwissenschaft
lichen Facher noch nicht genagend Beachtung geschenkt worden ist. 

Berlin, im Juni 1919. 

o. Lubarsch. 
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1. Einleitung. 
Wir leben in Zeiten tiefgreifender Umwiilzungen und planmaBigen 

Umsturzes: fast im Handumdrehen sind Kaiser-, K1lnigs- und FOrsten
throne beseitigt, groBe Staaten zertriimmert oder zerstiickelt und neue 
aufgerichtet worden, wie bei einem Erdbeben stiirzt alles, was bisher fest 
erschien, durcheinander, eine Umwertung aller Werte ist in einem MaBe 
eingetreten, daB man nicht mehr weiB, was iiberhaupt noch Wert hat. 
Seit den jammervollen Tagen des November herrscht in Deutschland ein 
fieberhafter Streik- und Reformwahn, der sich in erster Linie gegen alles 
das richtet, was bisher als "bevorrechtigt" galt. Kein Wunder, daB nun 
auch mit moglichster Beschleunigung die Universitiiten reformiert und 
die bis dahin Bevorrechteten moglichst entrechtet werden sollen. Derartige 
Bestrebungen waren auch in hohem MaBe bei der biirgerlichen Revolution 
von 1848 vorhanden, wie man in iiuBerst lehrreicher und anziehender 
Weise dem jetzt erschienenen letzten Band der GeschiclIte der Universitiit 
Berlin von Max Lenzi) entnehmen kann. Von besonderem Reiz ist es 
dabei zu ersehen, daB zu den Stiirmern und Driingern fiir eine Univer
sitiitsreform der junge R u dol f Vir c how gehOrte, der spiiterhin einer der 
ziihesten Anhiinger und konservativsten Verfechter der alten Universitiits
verfassung wurde, wie es ja eine alte Erfahrung ist, daB sich liberale 
und demokratische politische Auffassung mit Despotismus und Diktatur 
in Berufsangelegenheiten gut vereinigen lassen. Die damalige Reform
bewegung ist im Sande veri auf en, ohne nennenswerte Spuren zu hinter
lassen. Man kann sicher sein, daB das diesmal nicht der Fall sein wird. 
Dafiir burgt schon die Unbeliebtheit, der sich das deutsche Hochschul
professorentum in weitesten Kreisen erfreut, wofiir die Zeitungen aller 
politischen Parteien beredtesZeugnis ablegen. Denn trotzdem jede politische 
Partei in ihren Reihen AngehOrige des Hochschullehrerstandes ziihlt und 
sich ihre literarische und sonstige Mitarbeit gern gefallen liiBt, stimmen aile 
Zeitungen, von der iiuBersten Rechten bis iiuBersten Linken, darin iiberein, 
daB sie bei Bekiimpfung ihrer Professorengegner nicht den einzelnen oder 
die gegnerische Ansicht bekampfen und wie ublich herabzusetzen suchen, 
sondern ihren Unwillen an der ganzen Professorenschaft auslassen. Das 
Hochschulprofessorentum kann daher nicht darauf rechnen, in der Offent-

'I) Geschichte der Kg!. Friedrich-Wilhelms-Universitlit zu Berlin. 2. Band, 
2. Hlilfte, Halle 1918, S. 258-277. 

Lllbarsch, Hochschulreform. 



2 Elnleltung. 

lichkeit groBe Unterstiitzung zu finden, wenn es sich gegen unberech
tigte und ubersturzte Neuordnungen wehrt. Urn so mehr muB es suchen, 
das Oewicht der Orunde sprechen zu lassen. 

Unter den Richtungen, die eine grundliche Andetung der Hochschul
verfassung verlangen, kann man zwei unterscheiden, die man kurz als 
die politische und die sachliche bezeichnen kann. Die politische richtet sich 
an sich gegen die ordentlichen Professoren und Fakultaten, die sie ebenso 
bekampft als Fakultatspapste, Hochschul- und Instituts"barone", wie die 
Landjunker und Industriekapitane. Die sachliche Richtu.ngwunscht die Um
bildungen im Interesse einer moglichst gr08en Forderung der Gesamtheit 
der Wissenschaft und ihrer Lehrer. Natiirlich schlieBen sich beide Rich-" 
tungen nicht aus, wie aus den AuBerungen des jetzigen Unterrichts
ministers Haenischl) und des Unterstaatssekretars Becker2) hervor
gebt, von denen ersterer von den Hochschulen verlangt, daB sie Fuhrer
personlichkeiten heranbilden, "die in ihrem ganzen Fuhlen und Denken 
in dieses neue Zeit alter der Oemeinschaft hineinpassen und demokratisch 
und sozial fuhlen", wahrend letzterer erklart, auch in der Wissenschaft 
musse der Obrigkeitsstaat aufhOren und der mittelalterliche Charakter 
des Zunftmei'Stertums (in den Fakultaten) musse modernen demokra
tischen Ideen Platz machen. Hier sind es also ganz bestimmte politische 
Anschauungen, die zum mindesten neb e n den sachlichen Grunden zur 
Begrundung der Reformplane herangezogen werden. 

Fur die AngehOrigen der Universitat gilt es dagegen, moglichst unab
han gig von ihren politischen Anschauungen, aus ihren personlichen und 
sachlichen Erfahrungen heraus, die Frage zu beantworten: Sind tiefgreifende 
Neuordnungen der Universitatsverfassung und des Lehrbetriebs nMig, und 
welcher Art mussen sie beschaffen sein, urn das alte Gute zu bewahren und 
neues Besseres hinzuzufUgen? DaB es wirklich moglich ist, zu diesen 
Fragen unabhlingig yom politischen Standpunkt Stellung zu nehmen, 
ergibt sich schon daraus, daB unter stark de mokra tisch gesinnten Pro
fessoren solche sind, die eine Anderung der Universitatsverfassung ~ur 
unnMig, ja schlidlich halten, wah rend unter politisch ziemlich we it rechts 
stehenden sich solche befinden, die schon vor dem Umsturz fUr erheb
liche Anderungen und Neuordnungen eingetreten sind. Ich gehOre zu 
den letzteren und ich habe bereits vor fast zwOlf Jahren einen Aufsatz 
begonnen, der bestimmte Neuordnungsvorschlage enthielt und nur des
wegen von Q1ir nicht veroffentlicht wurde, weil ich an einer befriedigenden 
Losung einer der wichtigsten Fragen - der Privatdozel1tenfrage - ver
zweifelte urid auch die Zeit nicht fUr geeignet hiett. DaB die Universitats
verfassung und ebenso die Unterrichtsmethode verbesserungsfahig sindt 

1) K. Haenisch, Kulturpolitische Aufgaben. Vortrag, gehalten den 
3. Februar 1919. 

2) C. H. Becker, Deutsche Allgem. Ztg. 25. Februar 1919und 17. Miirz 1919. 
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ist an sich klar, denn es gibt keine menscblichen Einrichtungen, die 
absolut gut sind und nicht noch besser sein Mnnten. Will man aber 
verbessern, so ist es in erster Linie nMig, zu entwickeln, das Gute zu 
erhalten und nicht das Neue urn des Neuen willen zu nehmen. Zeiten 
des Umsturzes sind daher stets die ungeeignetsten fOr ersprieBliche Neu
ordnungen gewesen. 

2. Organisationsfragen. 
Die Angriffe, die gegen die bestehenden Universitatsverfassungen ge

richtet werden, beziehen sich in erster Linie auf das Fakultatswesen, die 
Verwaltung der Gesamtuniversitat (Senat), das Berufungs- und Habili
tationswesen. Ihnen gelten auch in erster Linie die Neuordnungsvor
schlage des Unterstaatssekretars Professor Bee k e r. - Am leichtesten 
dOrfte eine Verstandigung zu erzielen sein Ober die Beteiligun~ der ein
zelnen Gruppen von Universitatslehrern an der Universitatsverwaltung. 
Die alte Verfassung ist im wesentlichen auf die ordentlichen Professoren 
zugeschnitten, die als die bevorrechteten Trager der Verwaltung dem 
ganzen Obrigen LehrkOrper gegeniiberstanden, dessen Interessen sie ver
fassungsgemaB im Rahmen der allgemeinen Universitatsaufgaben wahr
zunehmen hatten. Das war ein Zustand, der so lange berechtigt und 
-ertraglich war, als die Zahl und Bedeutung der Nichtordinarien (auBer
ordentliche ·Professoren l!-nd Privatdozenten) im Verbaltnis zu der der 
ordentlichen Professoren gering war und der Zustand als Privatdozent 
und a. o. Professor als ein im allgemeinen verbaltnismaBig kurzdauernder 
und voriibergehender betrachtet werden durfte. Das hat sich aber - wenn 
vielleicht auch nicht in allen Fakultaten - schon seit Mitte des vorigen 
Jahrhunderts erheblichgeandert, und namentl~ch in den medizinischen 
und naturwissenschaftlichen Fachern ist es keine Seltenheit, daB selbst 
anerkannte Gelehrte und bewahrte akademische Lehrer sich viele Jahre, 
ja jahrzehntelang mit dem Professortitel oder dem sachlich bedeutungs
losen auBerplanmaBigen a. o. Professor oder Honorarprofessor begniigen 
miissen. In derartigen Stellen haben sie aber weder einen amtlichen 
EinfluB auf die Universitatsverwaltung, noch auch nur amtliche Kennt
nis von den Vorgangen in Fakultaten und Senaten. Das ist sachlich nicht 
mehr haltbar und schafft unnMige Verbitterung, zumal die Erreichung 
einer ·ordentlichen Professur von den Zufalligkeiten des Freiwerdens von 
Professuren und den Zufalligkeiten der Zahl gleichwertiger Anwarter ab
hangt - ganz abgesehen von den sonstigen Zufalligkeiten und Einfliissen, 
die bei Berufungen mitspielen. Deswegel'l kann es der ganzen Universitat 
nur zum Vorteil gereichen, wenn eine angemessene Vertretung der a. o. 
Professoren und Privatdozenten in der Fakultat erfolgt. Sie etwa aBe 
aufzunehmen und, wie es der Oden Gleichmacherei der "demokratischen" 

1* 
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Zeit entspricht, jeden Unteischied zwischen den einzelnen Gruppen von 
Universitatslehrern aufzuheben, wilrde nicht nur auch in die Universitaten 
die Anarchie einziehen lassen, sondern auch den wissenschaftlichen Geist 
und Lehrbetrieb aufs hOchste schadigen, da dann Dozentenparlamente 
entstanden und viele gute Zeit mit Reden und Verhandeln verschwendet 
werden wilrde. In welchem Umfange die Vertretung der genannten 
Gruppen zu erfolgen hat, daruber kann man verschiedener Meinung sein und 
je nach der GrOBe der Fakultaten und vor aIlem fUr die ganzen groBen Un i
versitaten wie Berlin, Leipzig, Munchen besondere Bestimmungen treffen 
- jedenfaIls durfte die Zahl der Nichtordinarien in der Regel zwei FOnftel 
bis hOchstens die Halfte der ordentlichen Professoren betragen; die Ver
teilung unter planmaBige, nichtplanmaBige auBerordentliche und Privat
dozenten ware in dem Sinne festzusetzen, daB die ersteren die Mchste, 
letztere <fie geringste Vertreterzahl erhielten. In derselben Weise- muBte 
eine Vertretung in engeren und weiteren Senaten (Konzilien, Konsistorien) 
erfolgen. Bedenken, die gegen diese Vorschlage erhoben sind, erscheinen 
mir nicht sehr schwerwiegend. Richtig ist, daB bei Aufnahme von Pro
fessoren- und Dozentenvertretern in die Fakultaten deren Einheitlichkeit 
beeintrachtigt wurde, da letztere nicht vollstandig die gleichen Rechte 
haben kOnnen wie die ordentlichen Professoren, da sie ja vor allem in 
Berufungsfragen, wo sie selbst als Kandidaten in Frage kommen kOnnen, 
nicht mitstimmen durften und auch z. B. zu Dekanen nicht gewahlt· 
werden dilrften. Aber das kann gegenuber dem groBen Gewinn, der fur 
die ganze Universitat aus der Heranziehung aIler Gruppen von Univer
sitatslehrern entsteht, nicht ins Gewicht faIlen. Dei die Professoren- und 
Dozentenvertreter yom ganzen LehrkOrper jeder Fakultat auf etwa zwei 
Jahre zu wahlen sein werden, kOnnen allmahlich zahlreiche verschiedene 
a. o. Professoren und Dozenten mit den Fakultats- und Universitatsver
waltungsgeschaften vertraut gemacht werden, und dadurch muB das Ge
fuhl ganzer Gruppen von Universitatslehrern, daB sie auBerhalb der Uni
versitat standen, schwind en. Diese Regelung erscheint mir bei weitem 
vorteilhafter, als die von Be c k e r vorgezogene der Einrichtung beson
derer Dozentenkammern, die die Berechtigung hatten, selbstandig An
trage und Gutachten an Fakultaten, Senate und Regierungen zu richten. 
Es ware das eine Interessenvertretung innerhalb der Universitat, -die 
keinen anderen Erfolg haben wurde, als die Macht der Regierungen zu 
starken, die dann beliebig, nach ihrem GefaIlen, Fakultaten und Dozenten
kammern der verschiedenen Universitaten gegeneinander ausspielen 
kOnnten. Dem "divide et impera" wilrde hier eine besonders bequeme 
Waffe gegeben. 

Nicht ganz so einfach ist die Frage der Beteiligung der Nicht
ordinarien an der Rektorats- und, wie Unterstaatssekretar Becker 
vorschlagt, sogar an der Dekanatswahl. Hier die radikale LOsung 
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zu treffen, daB samtliche Dozenten das gleiche aktive Wahlrecht hatten, 
erscheint sachlich ganz unbegriindet. Es wilrde das fast iiberall 
die ordentlichen Professoren entrechten, da die Zahl der Nichtordi
narien an fast allen deutschen Universitaten die der ordentlichen 
erheblich iibertrifft, in PreuBen an allen, ausgenommen Greifswald (in 
StraBburg war die Zahl fast doppelt so groB, in Heidelberg und Miinchen 
genau doppelt, in Leipzig zweieinhalbmal und in Berlin fast viermal so 
groB: 106 Ordinarien gegeniiber 416 Nichtordinarien); nur in Greifswald, 
Erlangen und Rostock waren die ordentlichen Professoren noch in ge
ringer Mehrzahl. Nun k5nnte man ja freilich darauf hinweisen, daB im 
demokratischen Staat ilberall das Wahlrecht gleich sein miisse und daB, 
wer das Recht hatte, sich an der Wahl des Prasidenten der deutschen 
Republik zu beteiligen, nicht von der Anteilnahme an der Rektoratswahl 
ausgeschlossen werden dilrfe. Allein das hieBe eben die Angelegenheit 
nicht nach sachlichen, sondern nach politischen Gesichtspunkten ent
scheiden. Schon gegen die jetzige Art der Rektoratswahl kaim man 
erhebliche Bedenken auBern; die iibliche - wenn auch nicht satzungs
maBig festgelegte - Reihenfolge der Fakultaten, wonach jedesmal die 
Auswahl der Kandidaten auf die Mitglieder einer bestimmten Fakultat 
beschriinkt ist, die Oberlieferung, daB jeder ordentliche Professor einen 
Anspruch auf das Mchste Ehrenamt besitze und fUr die Reihenfolge bis 
zu einem gewissen Grade das Dienstalter maBgebend sei, erschweren es, 
nur den geeignetsten an die Spitze der Universitiit zu bringen, und viel
leicht k5nnte man gerade deswegen in einer m5glichst starken Erweite
rung des Kreises der Wahlberechtigten ein Mittel sehen, einen Bruch 
mit alten, der Sache schiidlichen Vorurteilen herbeizufiihren. Aber wenn 
es jetzt schon den ordentlichen Professoren und wahlberechtigten auBer
ordentlichen, namentlich an den gr5Beren und gr5Bten Universitiiten sehr 
schwer fallt, ein eignes sachliches Urteil iiber die Begabung der in Frage 
kommenden Pers5nlichkeiten filr die Verwaltungstiitigkeit und Geschiifts
filhrung zu gewinnen, so wird das ganz unm5glich fUr die auBerhalb der 
Fakultiiten stehenden jiingeren Universitiitslehrer, die noch viel weniger 
Gelegenheit haben, ein Urteil iiber die ganzen Pers5nlichkeiten und ihre 
Befiihigung filr das Rektoratsamt zu erhalten. An den groBen Univer
sitiiten wilrden daher naturgemiiB nicht nur in den jetzigen erregten 
Zeiten, sondern auch in der Zukunft politische Gesichtspunkte bei der 
Wahl immer ausschlaggebender werden und bei der groBen Zahl der 
Wahlberechtigten Wahlumtriebe mit allen ihren unerfreulichen Begleit
erscheinungen zur Tagesordnung geMren. Deswegen muB die Teilnahme 
an der Wahl auf diejenigen Dozenten beschriinkt werden, die als Mit
glieder der FakuIHiten und Senate Gelegenheit haben, ihre Kollegen auch 
in Verwaltungsangelegenheiten kennenzulernen - von den Privat
dozenten und auBerplanmiiBigen a. o. Professoren wird man also nur den-
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jenigen das Wahlrecht zubilligen durfen, die in Fakultaten oder Senaten 
iitzen oder gesessen haben. Da diese Gruppe von akademischen Lehrern 
aile zwei Jahre neu in Fakultaten und Senaten gewiihlt werden soli en, 
wird somit der Kreis der wahlberechtigten a. o. Professoren und Privat
dozenten standig sich vermehren, ohne doch jemals ein Obergewicht uber 
die planmiiBig angestellten Professoren erhalten zu konnen. - Natur
gemaB muB eine ahnliche Beschriinkung auch fur die Dekanatswahlen 
gelten, nur muB hier der Kreis noch enger gezogen werden, indem nur 
die jedesmal in der Fakultat sitzenden Privatdozenten und a. o. Pro
fessoren sich an der 'Wahl beteiligen durften, nicht aber diejenigen, die 
in ihr gesessen haben, da ja auch die aus der Fakultiit ausscheidenden 
ordentlichen Professoren ihr Wahlrecht verlieren I}. 

Eine etwas andere Losung wird allerdings in Frage kommen, wenn 
die Plane des Unterstaatssekretars Be c ke r uber die Gliederung der 
Universitatslehrer verwirklicht werden sollten. Seine Vorschlage gehen 
dahin, den Unterschied zwischen a. o. Professoren und ordentlichen uber
haupt aufzuheben und samtliche planmaBigen a. o. Professoren und Ab
teilungsvorsteher zu vollberechtigten Mitgliedern der Fakultaten zu 
machen, denen dann die Privatdozenten als freier Berufsstand, denen 
keine Beamteneigenschaften zukommen, gegenuberstanden. Dazwischen 
soli en dann noch allenfalls die Honorarprofessoren zu stehen kommen, 
die ebensowenig zu den hauptamtlichen Lehrern gehorten wie die Privat
dozenten und die sich aus "gehobenen" Privatdozenten, die aus "tech
nischen" (?) Grunden eine Professur noch nicht erhalten konnten, oder 
wissenschaftlich arbeitenden Beamten in "hohen" Staatsamtern oder in 
Ruhestand lebendenGelehrten zusammensetzten. Diese Vorschlage be
deuten eine auBerordentliche Vereinfachung des jetzigen Zustandes, denn 
jetzt gibt es eine groBe· Menge von Abstufungen innerhalb des Lehr
korpers: 1. die Privatdozenten mit und ohne Professortitel; 2. die a. o. 
Honorarprofessoren; 3. die auBerplanmaBigen a. o. Professoren mit oder 
ohne Lehrauftrag; 4. die planmaBigen, festbesoldeten a. o. Professoren; 
5. die ordentlichen Honorarprofessoren; 6. die personlichen ordentlichen 
Professoren, d. h. solche, die alle Rechte eines ordentlichen Professors 
besitzen, aber nur a. o. Professorengehalt beziehen, da das von ihnen 
vertretene Lehrfach Extraordinariat bleibt; 7. die ordentlichen Professoren. 
Von diesen sieben Gruppen sind nur die 4., 6. und 7. hauptamtliche, 
festbesoldete Universitatslehrer, und nur die 6. und 7. bilden die engere 
Fakultat, wahrend die Mitglieder der 4. nur in den ihr eigenes Fach 
betreffenden Angelegenheiten Sitz tlnd Stimme in der Fakultat haben. 

1) Auch die sog. "Emeritierten", d. h. die von der Abhaltung von Vor
lesungen befreiten Professoren, nehmen an den groBeren Universitaten an den 
Wahlen nicht teil, weil sie keine Einladungen zu den Fakultatssitzungen 
mehr erhalten. 
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- Be c k e r begrundet seine VorschUige in der Hauptsache folgender
maBen: Wer einmal Professor wurde, auch nur a. 0., habe damit den Aus
weis seiner Geeignetheit zum Professor erhalten, man musse ihm daher 
auch dessen volle Rechte geben. Die a. o. Professoren beizubehalten und 
sie als solche in die Fakultateh aufzunehmen, bliebe eine Halbheit, da 
sie dann dort zweiten Ranges blieben; im Grunde seien es nur geldliche 
Rucksichten, die ZUf Einrichtung der Extraordinariate gefuhrt hatten. 
Die Aufnahme der Extraordinarien in die Fakultaten wurde nur Vorteile 
haben; die Fakultaten aus ihrem DornrOschenschlaf aufwecken, die Angst 
vor dem unbequemen Kollegen beseitigen, mit einem Wort, das Gewicht 
der bedeutenden Person und der Sache mehr zur Geltung kommen lassen; 
statt des Schwergewichts einer herausgehobenen bevorrechtigten Stellung. 

Man sieht, auch hier soIl die Beseitigung des "Obrigkeits"prinzips, 
die Herstellung allgemeiner Gleichheit das goldne Zeitalter bringen und 
nur noch das Gute im Menschen zum Durchbruch kommen lassen. -
Ich hege starke Zweifel und glaube auch nicht, daB Bec kers Ansichten 
yom DornrOschenschlaf mancher Fakultaten fur die Mehrheit der Uni
versitaten noch gilt. DaB im einzelnen Beckers Vorschlag manche Vor-· 
teile mit sich bringen wurde, mag zugegeben werden - manche MiBstim" 
mung wurde verschwinden, an den groBen Universitaten wiirde die Zahl 
der Sachverstandigen fOr die einzelnen Facher steigen, was sicher ein 
Vorteil sein kann. Aber bei der Mehrzahl der Universitaten wurde dieser 
Vorteil garnicht vorhanden sein, weil uriter den planmaBigen Extra
ordinariaten gar nicht die Hauptfacher, sondern nur die kleineren Neben
facher sich befinden, ihre Vertreter also nur, fOr diese als Sachverstandige 
in die Fakultat eintreten wurden. Als ganz selbstverstandlich muB es 
allerdings betrachtet werden, daB aIle diejenigen Facher, 'fOr die schon 
von den Fakultaten Ordinariate beantragt waren und die nur aus Spar
samkeitsgrunden mit a. o. Professoren besetzt sind, in ordentliche Pro
fessuren umgewandelt werden, sob aId die Geldmittel dafur aufgebracht 
werden kOnnen. DaB nun freilich unsere trostlose Zeit, in der uns, wenn 
auch nur der vierte Teil der uns von den Feinden zugemuteten Friedens
bedingungen verwirklicht wird 1), kaum fur die notdurftigste Fristung des 
taglichen Lebens die Mittel bleiben werden, fOr diese Neuordnungen ge
eignet sein durfte, darf fuglich bezweifelt werden. Und es ist wieder ein 
Zeichen des vOlligen Mangels an Wirklichkeitssinn, wenn gerade von 
Anhiingern derjenigen Parteien, die uns durch Herbeifuhrung oder Unter
stutzung der Revolution in dieses furchtbare Ungluck gestiirzt haben, 
mit leichtem Sinn Neuordnungen verlangt werden, die erhebliche Geld-. 
aufwendungen verlangen. Oder sollte etwa nur gemeint sein, daB die 

1) Anmerkung bei der Drucklegung: Inzwischen ist ja das, was 
ich bei Niederschrjft noch fUr kaum glaubhaft hielt, entsetzliches Ereignis 
geworden. 
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samtlichen planmaBigen a. o. Professoren und Abteilungsvorsteher nur 
persOnliche ordentliche Professoren werden, ihre Facher aber Extraordi
nariate bleiben sollen? Dann muBte dem Vorschlag noch scharfer wider
sprochen werden. Denn die Ernennung zum persOnlichen ordentlichen 
Professor hat und kann nur den Sinn einer persOnlichen Auszeichnung 
fOr besonders hervorragende und wissenschaftlich verdiente Vertreter 
solcher Facher haben, die zunachst im ganzen Getriebe des Unterrichts 
und der Forschung von mehr nebensachlicher Bedeutung sind, - sie kann 
also nicht wahllos als allgemeine MaBregel schematisierend eingefuhrt 
werden. Nun wird allerdings dagegen eingewendet werden, auch das sei 
ein glucklich Oberwundenes Vorurteil aus der f1uchwurdigen Zeit des 
Obrigkeitsstaates, daB man zwischen Haupt- und Nebenfachern unter
scheiden wollte; wenn irgendwo, so bestande in der Wissensch,aft vOIlige 
Gleichheit. Aber das ist doch nichts als Theorie; es ist ein' sehr wesent
lieher Untersehied sowohl hinsichtlieh der geistigen Leistung, wie hin
sichtlieh der Bedeutung im Lehrbetrieb, ob jemand die gesamte orga
nisehe oder anorganisehe Chemie vertritt oder nur etwa die Gewerbe
chemie, ob einer die gesamte Botanik beherrscht oder nur die pharma
zeutische Botanik, und gar in der Medizin sind Facher wie die gesamte 
innere Medizin oder Chirurgie oder die allgemeine Pathologie und patho
logische Anatomie nieht zu vergleichen mit den Faehern der Ohrenheil
kunde, der Orthopadie oder der pathologischen Histologie des Nerven
systems. Sie sind von sehr versehiedenem Wert fur die Ausbildung der 
Studierenden und somit auch von sehr versehiedenem so z i ale n Wert, 
und mit Recht wurde das aueh naeh au Ben zum Ausdruck gebracht, 
daB man grundsatzlieh die Professuren fur Nebenfaeher oder weniger 
bedeutendere' Faeher als Extraordinariate einstellte. Macht man sie 
zu ordentlichen Lehrfachern, so unterstatzt man dadurch den An
spruch selbst der kleinsten Sonderfach~r auf Berueksiehtigung bei den 
staatliehen Prufungen, ja auf eine Gleichstellung mit den Hauptfachern 
und belastet damit in noch gar nicht zu ubersehender Weise die Anforde
rungen an die Studierenden fur die Prufungen. 

Noch viel weniger begrundet und geradezu verwunderlich erscheint mir 
der Vorschlag, samtliche Abteilungsvorsteher mit einem Schlage zu voIl
berechtigten Mitgliedern der Fakultaten zu machen. Be c k e r begrundet dies 
damit, daB dort, wo Abteilungsvorsteher vorhanden sind, der Unterrieht der 
Studierenden im wesentlichen in ihren Handen ruhe und der Institutsdirek
tor nur der geistige Leiter der Anstalt sei, sozusagen der Geist, der uber 
den Wassern schwebt, aber in keine persijnIiche Beruhrung mit den Stu
dierenden mehr kame; deswegen seien die Abteilungsvorsteher in allen 
Unterrichtsangelegenheiten die eigentlichen Sachverstandigen und daher 
die gegebenen Berater der Fakultaten. Danach muBte Becker folge
richtig eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und die Entfernung 



Organisationsfragen. 9 

der ja wohl nicht mehr recht sachverstandigen Institutsdirektoren aus 
der Fakultat verlangen, falls Abteilungsvorsteher vorhanden sind. Ich 
habe mich bisher vergeblich gefragt; worauf sich Beckers Ansicht grOn
det, daB dart, wo Abteilungsvorsteher vorhanden sind, der Instituts
direktor sich urn den Unterricht in der Hauptsache nicht mehr recht 
kOmmert. Die Vorlesungsverzeichnisse aller deutschen Universitaten zei
gen das Gegenteil: Oberall ist es der Ordinarius und Institutsdirektor, der 
die Hauptvorlesungen und Obungen ankondigt j die Abteilungsvorsteher 
nehmen entweder nur mit an deTt gemeinsam mit dem Institutsdirektor 
angekOndigten Vorlesungen und Obungen teil oder - und dies ist das 
haufigere - erganzen durch ihre eigenen Vorlesungen und Obungen den 
Unterricht auf mehr nebensachlichen Gebieten oder in methodologischer 
Hinsicht oder halten auch wohl in den Fachern, in denen zwei oder drei 
Hauptvorlesungen und Kurse nMig und Oblich sind, abwechselnd mit 
dem ordentlichen Vertreter des Faches diese oder jene Vorlesung und 
Oblmg abo Nun kommt es natiirlich nicht nur auf die AnkOndigungen im 
Vorlesungsverzeichnis an, sondern auf die AusfUhrting. Da mag es ja 
natarlich vorkommen, daB ein mit allen mOglichen Verwaltungsgeschaften 
und wissenschaftlichen Forschungen stark belasteter Institutsdirektor oder 
ein alterer, bequemer Herr den grOBten Teil der Unterrichtsarbeit, nament
lich in den Obungen, den Abteilungsvorstehern OberlaBtj die Regel ist 
das aber sicherlich nicht, sondern vOllige Ausnahme, ja im allgemeinen 
Oberhaupt nur ein zeitlich vorObergehender Zustand, und dem kann man 
durch Schaffung einer Ersatzprofessur, die selbstverstandlich durch einen 
geeigneten Abteilungsvorsteher besetzt werden k6nnte, jederzeit abhelfen. 
Eine so einschneidende allgemeine MaBregel damit zu begrOnden, ist 
wirklich etwas seltsam, zumal wenn man sich ihre Foigen im einzelnen 
klarmacht. Zunachst erfolgt die Auswahl der Abteilungsvorsteher keines
wegs hauptsachlich nach den BedOrfnissen des akademischen Unterrichts, 
wie schon daraus hervorgeht; daB gar nicht aUe Abteilungsvorsteher 
a. o. Professoren oder Dozenten sindt) und manche, die es sind, sich 
erst nach vielen Jahren der Abteilungsvorstehertatigkeit habilitiert 
haben j oft genug werden sie vielmehr nach den BedOrfnissen des 
inneren, wissenschaftlichen Betriebes des Instituts ausgewahlt. Wie 
sollte man nun also dazu kommen, sie sofort als voUberechtigte Mitglieder 
in die Fakultaten aufzunehmen!. Einen weiteren Einwand hat Becker 
selbst gestreift, daB es sich namlich mit der Ordnung in einem Institut 
oder gar in einer Klinik nicht vertrOge, daB die Abteilungsvorsteher dem 
Direktor im akademischen Rang gleichgesteUt seien und ihn damit leicnt
hin zu widerlegen versucht, daB er meint, man verwechsle' hier Institut 

1) An der Berliner Universitat waren allein 28 Abteilungsvorsteher natur
wissenschaftlicher und medizinischer Institute Uberhaupt nicht habilitiert, dar
unter Herren von hervorragenden wissenschaftlicheo Verdiensten. 
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und Fakultat; im Institut konne allerdings nur einer Herr sein, das 
hind ere aber nicht eine Gieichstellung in der Fakultat, die ja nur ein 
Wahlkorper und Unterrichtsbehorde sei. Be c k e r ubersieht dabei ganz, 
daB man nicht Fakultat und Institut verwechselte, sondern die Ruck
wirkung der Gieichstellung in der Fakultat auf die Verhaltnisse im 
Institut im Auge hat.Wer in der fur alle Fragen des Unterrichts und der 
Universitatsverwaltung zustandigen BehOrde gleiche Rechte mit dem In
stitutsleiter hat, wird nicht einsehen, warum er in dem sehr viel kleirieren 
Rahmen des Instituts, in dem er j~ doeh zudem fachlicher Sachver
standiger ist, nicht ebenfalls dem Direktor gleichberechtigt sein sollte 
- mit logischer Notwendigkeit fuhrt daher die Gieichstellung in der 
Fakultat zur Aufhebung der Direktorialverfassung und zur Einrichtung 
einer kollegialen Verfassung1). Aber die Dinge liegen noch viel schlimmer: 
tatsachlich wurde bei Annahme des Beckerschen Vorschlags der In
stitutsdirektor formlich der Untergebene seiner Abteilungsvorsteher wer
den. Denn diese sind in dieser Eigenschaft fest angestellte, nur durch 
Disziplinarerkenntnls absetzbare Staatsbeamte, der Institutsdirektor ist 
es aber nicht. Zwar ist er in sainer Eigenschaft als ordentlicher Professor 
yom Konig ernannter Staatsbeamter; die Ernennung zum Instituts- oder 
Kliniksdirektor erfolgt aber durch den Minister mit dem einfachen Zu
satz: "Zugleich ernenne ieh Sie zum Direktor des usw." . Da fur die Wahr
nehmung der Geschafte des Direktors, mogen sie auch noch so umfang
reiche und zeitraubende sein, weder Gehalt noch Renumeration gezahlt 
wird, die Ernennung auch nicht fur die Dauer des Hauptamts ausge
sprochen ist, besteht rechtlich die Moglichkeit, daB der Minister, der die 
Ernennung vollzogen hat, sie auch wieder zurucknimmt. Kommt es 
nun mal zu schweren ZusammenstoBen ·zwischen Abteilungsvorstehern 
und Direktor, so sind erstere, wenn sie gleichzeitig ordentliche Professoren 
sind, in weit gunstigerer Lage als letzterer, der in seiner Eigenschaft als 
Institutsdirektor absetzbar ist. Man wirdsagen, das waren konstruierte 
Falle, die bei einigem guten Willen vermeidbar waren - sicher unter nor
malen Verhaltnissen und bei einer wohlwollenden Regierung, nicht aber 
unter einer, die in den bisherigen bevorrechtigten Ordinarien nur die 
Vertreter der besitzenden Klassen sieht, die ihrer Vorrechte beraubt 
werden muBten. Aber selbst wenn man den entgegengesetzten Zustand 
annimmt, daB die Abteilungsvorsteher in dem Direktor den alteren, be
sonders verdienten Gelehrten und Meister, der vielleieht ihr eigner Lehrer 
war, achten, wird die grundsatzliche Aufnahme der Abteilungsvorsteher 

1) Auch das ist tatsachlich verlangt worden. Wer sich aber bewuBt ist, 
daB die wissenschaftliche produktive Tatigkeit der kUnstierischen eng ver· 
wandt ist, sollte sich erst mal fragen, ob er sich eine Maler- oder Bildhauer
lehr- und -arbeitsstatte mit "kollegialer Verfassung" denken kann. SchlieBlich 
muB der Meister doch auch "Gesellen" haben dUrfen. 
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in die Fakultat schwierige und wenig wiinschenswerte Foigen haben. 
Der Ordinarius, der mit seinen Abteilungsvorstehern gut steht, erhalt 
dadurch eine Gefolgschaft und unter Umstanden ein Obergewicht in der 
Fakultat, die weit aber die Bedeutung seines Faches und vielleicht auch 
seiner Persi:lnlichkeit hinausgehen kann. Ich selbst habe an meinem In
stitut fOnf Abteilungsvorsteher, durch die meine eigene Stimme eventuell 
versechsfacht warde - das Verhaltnis der praktischen Mediziner zu den 
theoretischen ist zur Zeit in Berlin wie 13 : 6, durch die Aufnahme der 
Abteilungsvorsteher und planmaBigen auBerordentlichen wilrde es wie 
22 : 19, also grundsatzlich geandert, wobei noch zu bemerken ist, daB unter 
den neun neu in die Fakultat eintretenden ·Praktikern nicht weniger als 
vier Vertreter der Zahnheilkunde sein wiirden! - Damit komme ich gleich 
auf einen weiteren Punkt, namUch die iib~rmaBige Vergri:lBerung, die die 
Fakultaten namentlich an den grOBeren Universitaten erleiden wiirden. 
Die Berliner medizinische Fakultat wiirde z. B. von 19 auf iiber 40, 
die Miinchener auf 30, die Leipziger von 11 auf etwa 25 steigen, die 
Berliner philosophische Fakultat von 60 auf iiber 100, die Leipziger von 
41 auf 76, die Miinchener naturwissenschaftliche von 15 auf 25 Mitglieder 
steigen. Niemand, der auch nur oberfIachliche Erfahrungen iiber kollegiale 
Behi:lrden hat, wird wohl glauben, daB durch Vermehrung der Mitglieder 
die Beratungen sachlicher und griindlicher werden. Der G1aube an die 
allein seligmachende Kraft des Parlamentarismus ist wohl selbst in demo
kratischen Kreisen arg erschiittert, und aile Erfahrungen gehen doch 
dahin, daB dort, wo eine Vielheit selbst gesche4fter und moralisch 
hochstehender ~ersonen zusammenzuwirken hat, fast nie deren Klug
heit und Edelsinn, sondern nur der bei jedem Menschen vorhandene 
Mangel an Klugheit und Edelsinn sich summieren. Mehrheiten haben in 
der Regel weder Scham noch Gewissen, weil sie namenlos sind und jeder 
einzelne die Verantwortung auf einen anderen abwalzen kann. Wie zeit
raub end und schwerfallig der Geschaftsgang in derartig groBen Fakul
taten werden wiirde, ist kaum auszudenken - es wiirden zunlichst end
lose ErOrterungen und Aussprachen erfolgen und dann fiir jede Angelegen
heit kleinere Ausschiisse und Unterausschiisse gewlihlt werden miissen, 
die nicht etwa die Vorbereitung, sondern im wesentlichen die Entscheidung 
der Angelegenheiten machen wiirden. Und dann denke man sich eine 
Behi:lrde von solchem Umfang bei der Entscheidung von Personalfragen! 
Schon bei der jetzigen GrOBe der Fakultliten werden bei Berufungen usw. 
die Beschlfisse und Vorschlage "der Ausschiisse durch die Vollversamm
lung meist nicht verbessert, sondern oft unsachlicher; mit der steigenden 
Zahl der Mitstimmenden wachst auch die Oefahr persi:lnlicher, unsach
licher Einfliisse. - Mir scheint daher, daB von jedem Gesichtspunkt aus 
die vom Unterstaatssekretlir Becker vorgeschlagene Vergri:lBerung der 
Fakultaten zu verwerfen ist, daB sie nur Schaden und keinen Vorteil 
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stiften wilrde, auBer daB sie eine Zeitlang Unzufriedene und MiBvergnilgte 
besanftigen wilrde. Aber auch das ware nur vorilbergehend - da durch 
den Wegfall der Gruppe der a. q. Professoren die Kluft zwischen Privat
dozenten und planmaBigen Professoren nur erweitert und sich in der 
Privatdozentenschaft verstarkte Unzufriedenheit geltend machen wilrde. 
- Oer grundsatzliche Fehler der Beckerschen Plane scheint mir darin 
zu liegen, daB er im Interesse der Vereinfa,chung und Gleichmacherei 
schematisiert und damit gerade der auBerordentlichen Mannigfaltigkeit 
des geistigen Lebens und Schaffens nicht gerecht wird. Gerade das, was 
der Minister Haenisch als Vorzug des neuen Systems pries, das im 
Gegensatz zum stanen und 'halbstarren System der frilheren Regierung 
ein freibewegliches sein sollte, fehlt den Be c ke rschen Vorschlagen, ja 
sie stehen im scharfsten Gegensatz dazu, indem sie zu einem ganz starren 
Schematismus filhren und nur noch e i n e Art von planmaBigen Univer
sWitslehrern gel ten lassen wollen. DaB hier keine vollsHindige Gleichheit 
besteht, filhlt zwar auch Be c k e r und will gewisse Unterschiede durch 
Abstufung in den Gehaltern zum Ausdruck bringen, wenn er schreibt, 
daB "bei der unvermeidlichen Besoldungsreform eine einheitliche Pro
fessorenklasse mit m5glichstem Spielraum zwischen unterster und oberster 
Gehaltsstufe sich unschwer schaffen lie Be" . Auch das ist Schematisierung 
und Verkennung der Bedilrfnisse des Gelehrtenstandes, denen die mate
rieHen Sorgen doch nicht in erster Linie stehen. Oas A I tho ff sche 
System, von dem ich sonst wirklich kein Verehrer bin, wurde mit seinen 
sieben verschiedene1't Gruppen von Universitatslehrern den tatsachlichen 
Verschiedenheiten' viel besser gerecht, war viel weniger starr und viel 
beweglicher als die neuen Vorschlage mit ihrer einheitlichen Professoren
klasse, die etwas vereinheitlichen wollen, was an sich nicht einheitlic~ ist. 
Wenn Be c k e r meint, wer Extraordinarius wird, besaBe damit die Pro
fessorenqualitiit, und daraus folgert, er milsse auch aile Professorenrechte 
haben, so setzt er damit fur die Professoren einen besonderen Zustand 
fest. Oenn mit demselben Rechte konnte man sagen, es milBten alle 
Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien von Richtern, Verwal
tungsbeamten, Offizieren wegfallen, da, wer die unterste Stufe erreicht 
habe, damit die allgemeine Qualifikation zum Richter und Verwaltungs
beamten, Offizier besiiBe; es habe dann auch keine innere Berechtigung, 
zwischen vortragendem Rat, Ministerialdirektor, Unterstaatssekretar, Mi
nister zu unterscheiden. Oer Hauptunterschied besteht ja auch hier in 
dem Umfang der Amtsgeschafte und dem MaB der auf dem einzelnen 
lastenden Verantwortlichkeit und der Ausdehnung seiner Machtbefug
nisse. Und derartige Unterschiede fehlen auch unter den akademischen 
Lehrern nicht in genau derselben Richtung wie bei Verwaltungsbeamten, 
und deswegen ist es innerlich berechtigt, gewisse Abstufungen auch hier 
aufrechtzuerhalten, die sich natilrlich niemals mit der geistigen Bedeu-
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tung des jeweiligen Triigers des einen oder anderen Amtes vollkommen 
decken konnen, wie es ja auch vorkommen kann, daB ein Leutnant 
kliiger und geistig hervorragender ist als ein Oberst, und ein Assessor 
bedeutender als ein Minister. Aber in der Regel wird auch von den be
deutendsten Miinnern mit Recht eine gewisse Erfahrung und Reife ver
langt, bevor man sie in die hi)chsten Amter einsetzt. - Einem TeiJ meiner 
Einwande, besonders soweit sie die ubermiiBige GraBe der Fakultiiten 
betrifft, wird man damit begegnen, daB man die ubergroBen Fakultiiten 
- es kommt ja hauptsiichlich die phiJosophische in Betracht - teilen 
konne, wie ja bereits in einer Anzahl von Universitiiten (Frankfurt a. M., 
Freiburg, Heidelberg, StraBburg, Tubingen) die mathematisch-natur
wissenschaftlichen Facher als besondere Fakultiiten abgezweigt oder wie 
in Munchen und Wurzburg die philosophische Fakultiit in eine philo
logisch-historische und naturwissenschaftliche Sektion geschieden sind. 
Aber diese Trennung wird weder von den Naturwissenschaftlern noch von 
den Philologen besonders herbeigewHnscht, sondern man empfindet es als 
einen besonders groBen Vorzug, daB in einer Fakultiit Manner von so 
verschiedener Geistes- und Forschungsrichtung miteinander vereinigt sind 
zu gemeinschaftlicher Arbeit. Ich weiB, daB fur die praktische Arbeit 
manche MiBstiinde damit verknupft sind, und trotzdem gehe ich so weit, 
zu sagen, daB, wenn die Vereinigung der philologisch-historischen und 
naturwissenschaftlichen Fiicher in einer Fakultiit noch nicht bestiinde, 
man sie erfinden musse. Denn sie ist eine der wenigen Einrichtungen der 
Universitiiten, die dem Geiste der Universitas litterarum et scientiarum 
entspricht und es verhindert, daB unsere Universitiiten nichts anderes 
sind als iiuBerlich vereinigte Fachhochschulen. Die Entwicklung des Hoch
schulwesens ist ja bei uns insofern keine gliickliche gewesen, als unberech
tigte und innerlich unbegrundete Vorurteile die Absplitterung solcher 
Wissenschaftszweige, die nicht also "ganz voll" angesehen wurden, zu 
eigenen Lehranstalten befOrdert haben. Es sind durch die Bildung be
sonderer technischer, land- und forstwissenschaftlicher und tieriirztlicher 
Hochsch1Jlen nicht nur dem Staate unnotige Mehrausgaben erwachsen, 
sondern auch den UniversWiten mancher Schad en zugefugt worden. In 
den letzten Jahren vor dem Kriege hat hier einegesunde ruckliiufige 
Bewegung eingesetzt, indem wenigstens in einigen Bundesstaaten (Sachsen, 
Bayern) die tierarztlichen Hochschulen als tierarztliche Fakultiiten in 
den Universitiitsverband aufgenommen sind und eine Verschmelzung der 
Bergakademien und landwirtschaftlichen Hochschulen mit Universitiiten 
ins Auge gefaBt wurde. Die Revolution, die alles, was muhsam geeinigt 
ist, auseinanderzusprengen droht, scheint auch diesem Anfang einer gliick
lichen Entwicklung entgegenzuarbeiten, denn jetzt ist von der Errichtung 
besonderer padagogischer und soziologischer Hochschulen die Rede. Hier 
wird freilich, sobald der Umsturz- und Neuordnungswahnsinn sich aus-
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getobt hat, wenn noch etwas von unserem groBen Besitzstand gerettet 
ist, die Geldnot des Staates regelnd eingreifen und ihn zwingen, alles, was 
organisch zusammen~ehHrt, zu vereinigen und jeden Trennungsversuchen 
entgegenzutreten. 

3. Die Privatdozentenfrage. 
Viel schwieriger und fUr das akademische Leben noch bedeutungs

voller ist nun die Privatdozentenfrage. Wie schwierig, das ergibt sich 
allein schon daraus, daB eine LOsung nicht gefunden wird, obgleich gerade 
fiber viele grundsatzliche Fragen Obereinstimmung herrscht. Wenn ich 
die verschiedenen neueren VerOffentIichungen fiber diese Frage fiber
blicke, so finde ich zahlreiche Berfihrungspunkte selbst unter schein bar 
recht entgegengesetzten, wie denen von Eduard Me y e r, der Privat .. 
dozentenvereinigung und Becker. Ganz allgemeine Obereinstimmung 
besteht namentIich fiber folgende Punkte: 1. Die Privatdozentur darf 
nicht zu einem Monopol ger begiiterten Klassen werden. 2. Die Privat
dozenten mfissen wissenschaftIich vOllig unabhiingig sein. Sob aid man 
aber diese geradezu selbstverstandlichen Satze in die Wirklichkeit fiber
setzen, d. h. Sicherungen ffir ihre Verwirklichung und DurchfOhrung 
schaffen will, kommt man aus den Schwierigkeiten gar nicht heraus. 
Be c k e r hat zum erst en Punkt bestimmte, aber noch nicht ganz klare 
Vorschlage gemacht. Er scheint zu wiinschen, daB aIle Anwarter ffir 
die Privatdozentur - auch bei den Geisteswissenschaften - zunachst 
als Assistenten im Unterricht beschiiftigt und dann die geeigneten nach 
einigen Jahren zur Habilitation zugelassen werden sollen. Dann mfiBten 
sie mit Lehrauftrag zu hHchst'ens vier Stunden betraut werden und durch 
eine staatliche Sicherung einer bestimmten Einnahme aus ihren Vor
lesungen ("Kolleggeldgarantie") eine wirtschaftliche Sicherung einer "be
scheidenen Existenz", die ein "Rentnergefiihl nicht aufkominen lassen 
kann", erhalten. Es sollen also die kiinftigen Privatdozenten einer Art 
Probe- und Priifungsvorbereitungszeit hinsichtlich ihrer Lehrb~fahigung 
unterworfen werden und dann gleich einen Lehrauftrag erhalten, sobald 
sie als Privatdozenten zugelassen sind, wodurch ihnen ein bescheidenes 
Auskommen gesichert wfirde. Be c k e r will also augenscheinlich das 
Hauptgewicht auf die Lehrbefahigung legen und fiir aile Fakultaten Ein
richtungen treffen, die schon jetzt bei den Medizinern und den meisten 
naturwissenschaftIichen Fachern die Regel bilden, daB namlich die Privat
dozenten aus den Kliniks- und Institutsassistenten hervorgehen, ja die 
Privatdozenturen geradezu mit den Assistentenstellen verbunden sind. 
Becker scheint also anzunehmen, da'B der bei den medizinischen und' 
naturwissenschaftlichen Fachern herrschende Zustand ein erstrebenswerter 
sei. Nach meinen und vieler medizinischer und naturwissenschaftlicher 
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Kollegen Erfahrungen ist gerade das Oegenteil der Fall, ja es bildet dieser 
Punkt fast den schwierigsten Teil der Privatdozentenfrage. Die Ver
bindung zwischen Privatdozentur und Assistententum hat eine Reihe von 
sehr schweren Nachteilen mit sich gebracht: J. Nimmt die Assistententatig
keit, die ja ~uch in den Ferien nicht vollkommen ruht (an den Kliniken 
und pathologischen Instituten sogar fast unverandert weitergeht), den 
Assistenten oft so viet Zeit fort, daB sie sich fur wissenschaftliche Arbeiten 
die Zeit oft geradezu abstehlen mussen. Wie sehr das geeignet ist, das 
wissenschaftliche Niveau der Privatdozenten zu driicken, hebt auch 
Becker hervor, wenn er schreibt: "DiewissenschaftlicheArbeit erfordert 
Ruhe und Sammlung, die ein praktischer Beruf nun einmal erfahrungs
gemaB nicht zulaBt." 2. Bildet die Aussicht. auf die Privatdozentur fur 
viele einen Anreiz zum langen Bleiben in ihren - im allgemeinen jammer
lich bezahlten - Assistentenstellen und gibt den Chefs ein Lockmittel 
in die Hand, ihnen bequeme und wertvolle Assistenten langere Zeit an 
sich zu fesseln. 3. 1st geradezu das die Ursache fur die ubermaBig groBe . 
Anzahl von Privatdozenten in den medizinischen und philosophischen 
Fakultaten besonders der groBen Universitaten. Denn mit einem Wechsel 
der Chefs wechseln dann auch hliufig - man kann beinahe sagen in der 
Regel - die Assistenten; die neuen mach en dann naturgemaB nach 
einiger Zeit auch ihrerseits den Anspruch, zur Privatdozentur zugelassen zu 
werden, so daB sich auf diese Weise die Zahl der Privatdozenten des Fachs 
in einem fort vermehrt. Je mehr Assistententum mit der Privatdozentur ver
bunden wird, urn so mehr wird den ganz unabhlingig und freien Oelehrten 
Licht und Luft nicht nur fur die Erlangung der Venia legendi, sondern 
auch fur die Ausubung der Lehrtatigkeit genommen. Denn es Jiegt auf 
der Hand, daB diejenigen Dozenten, die den Studierenden als Hilfskrafte 
der ordentlichen. und planmaBigen Professoren bereits bekannt sind, eher 
von ihnen aufgesucht werden als solche, die in keinem amtlichen Ver
hliltnis zum Hauptvertreter des Faches stehen, der ja auch die MHglich
keit besitzt, den Studenten die Vorlesungen der habiIitierten Assistenten 
als Erganzung fur seine Hauptlehrtatigkeit zu empfehlen. Nun mag ja 
Be c k e r vielleicht die Assistentenvorbereitungszeit nicht geradezu als 
eine ZwangsmaBregel eingefuhrt wiinschen, aber doch zum mindesten als 
die Regel. Und damit bleiben dann aile die angefuhrten MiBstande ver
bunden, ja es verstarkt sich der Obelstand, insofern dann zwei Oruppen 
von Privatdozenten entstehen, die fur die Universitat ganz verschiedene 
Bedeutung besitzen: die Assistenten-Privatdozenten, die in engster Ver
bindung mit den planmaBigen Lehrern stehen, und die freien Privat
dozenten (ehemalige Assistenten-Privatdozenten und solche, die nie Assi
stenten waren), die von vornherein in einem viel lockeren Verhaltnis zur 
Universitat stehen. Der Unterschied ist aber nicht nur ein auBerlicher, 
sondern ein tiefgreifend innerlicher. Bei der ersten Oruppe der Assistenten-
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Privatdozenten wird die Ausbildung als akademische Lehrer im Vordef
grund stehen und die wissenschaftliche Porscherarbeit z. T. wenigstens 
nur unter erschwerenden Umstanden vor sich gehen Mnnen!), wahrend 
die freien Privatdozenten, abgesehen von den durchschnittlich vier bis ffinf 
w6chentlichen Lehrstunden, ihre ganze Zeit der wissenschaf~lichen Por
schung widmen Mnnen, falls sie nicht etwa die Privatdozentur nur im 
Nebenberuf ausiiben und durch ihren Hauptberuf vorwiegend in An
spruch genommen werden. Diese Dozenten sind in der gliicklichen Lage, 
wenn sie geringe Anspriiche ans Leben machen und in ihrer wissenschaft
lichen Tiitigkeit innere Befriedigung und Gliick finden, unabhiingig von 
allen iiuBeren Beeinflussungen ihren Weg zu gehen und als wirklich freie 
Porscher und Lehrer ihren Beruf auszuiiben, wenn ihnen ihre Lehrtiitig
keit und die wissenschaftlich-literarische Arbeit ein "Existenzminimum" 
verschafft. Aber es ist klar, daB diese Gruppe der Dozenten ganz iiber
wiegend sich aus solchen Miinnern zusammensetzen wird, die durch er
erbtes oder erworbenes Verm6gen in gesicherter wirtschaftlicher Lage sich 
befinden, daB also gerade fiir die Gruppe, die dem Ideal der: alten Privat
dozentur entspricht, die Gefahr der "Geldsackherrschaft" besteht. Nun 
soli dem abgeholfen werden durch staatliches 'Eingreifen - Becker 
spricht von einer "Kolleggeldgarantie", durch die eine "bescheidene Exi
stenz" gesichert wiirde. Man braucht nur den Aufsatz "Die Privat
dozenten und die Zukunft der deutschen Universitiiten" von dem Ver
bande deutscher Privatdozenten (PreuBische Jahrbiicher Bd. 175, Heft 3) 
zu lesen, urn zu erkennen, daB das kaum als ein Tropfen auf einen heiBen 
Stein betrachtet werden wiirde. Die Porderungen dieses Verb andes gehen 
vielmehr viel weiter. Wenn es auch nicht in diirren Worten ausgesprochen 
ist, so kommen sie doch darauf hinaus, daB die Zahl der planmiiBigen 
Professuren in einen gewissen Einklang gebracht werden soil mit der Zahl 
der vorhandenen Anwarter. Denn nichts anderes kann es doch bedeuten, 
wenn sie von einem "Recht" der Privatdozenten "auf Professuren" 
sprechen, das auch im sozialistischen preuBischen Ministerium fiirWissen
schaft, Kunst und Volksbildung anerkannt wiirde. 1m einzelnen verlangt 
die Vereinigung ja auch: 1. Vermehrung der Lehrstiihle, 2. Mittel, die 
auch den weniger Bemittelten das Aysharren in der Privatdozentur bei 
ungiinstigen Beflirderungsverhaltnissen erm6glichen und es gestatten, dem 

1) Man wende nicht ein, daB dies doch nur fUr die Assistenten der medi
zinischen und naturwissenschaftlichen Anstalten gelten kann. 1st mal erst die 
Einrichtung von Assistenten fUr aile Professoren eingefUhrt, so werden diese 
in starkem MaBe zur Vorbereitung und ErgAnzung der Vorlesungen und Semi
nare der planmABigen Professoren herangezogen werden, also einen groBen 
Teil ihrer Arbeitskraft darauf verwenden milssen. Dabei werden natilrlich 
gewisse Unterschiede in der Belastung je nach Art des Faches und der Anzahl 
der Vorlesungen und Obungen vorhanden sein - verglichen' mit den freien 
Privatdozenten wird die Belastung aber stets eine erhebliche sein. 
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"erfolgreich und regelmaBig tatigen Dozenten eine auch materiell greif
bare Anerkennung fOr seine Leistungen zu zollen und ihm eine gewisse 
wirtschaftliche Sicherstellung zu gewahren, auch wenn ein AufrOcken in 
die schon bestehenden Ordinariate und etatsmaBigen Extraordinariate 
nicht mOglich ist". Diese Porderungen stehen im entschiedensten Gegen
satz zu den Grundanschauungen, von denen Becker bei seinen Vor
schlagen ausgeht.. Denn er will gerade den Kreis fOr die Auswahl der 
Professoren mOglichst weit ziehen - "nur, wo Masse ist," schreibt er, 
"gibt es Elite." Die Vorschlage der Privatdozentenvereinigung fOhren 
aber ganz notwendigerweise eine grundsatzliche Anderung. in Stellung 
und Annahme der Privatdozenten herbei; sie sind gar nicht durchfilhrbar 
ohne EinfOhrung eines "Numerus clausus", gegen den sich Becker be
sonders entschieden wendet, und ohne Einfahrung eines Bestatigungs
rechts der Zulassung der Privatdozenten seitens der Pakultaten durch die 
Regierung. Die Privatdozentenvereinigung versucht das freilich zu leug
nen, hebt aber doch hervor, daB die Erteilung des Beamtencharakters, 
eine Beschrankung des "freien Zugangs" und selbst eine Berufung in 
Professuren nach MaBgabe des Dienstalters Schlidigungen seien, die gegen
Ober den wirklich vorhandenen Schlidigungen "leichtwiegen". DaB diese 
Schadigungen nicht die notwendige Polge der von der Privatdozenten
vereinigung verlangten Neuordnung sein wOrden, das zu beweisen ist 
den Verfassern des genannten Aufsatzes nicht gelungen. Wenn sie meinen, 
die Gefahr des Beamtencharakters kOnne doch nicht erheblich sein, da 
die planmaBigen Professoren doch die Beamteneigenschaft besaBen und 
sie dadurch doch nicht zur Unfreiheit und Unselbstandigkeit verurteilt 
seien, so Obersehen sie ganz, daB letztere volle Beamteneigenschaft be
sitzen und lebenslanglich, nur durch Disziplinarerkenntnis versetzbare 
und absetzbare Beamte sind. POr die Privatdozenten kOnnten derartige 
Rechtssicherheiten aber nach den eigenen Vorschlagen der Privatdozenten
vereinigung gar nicht eingefahrt werden, denn sie wollen ja die Bereit
stellung von Mitteln einerselts, urn den weniger Bemittelten das Aus
harren bei ungOnstigen BefOrderungsverhliltnissen zu ermoglichen, anderer
seits urn erfolgreich und regelmaBig tatigen Dozenten eine materiell greif
bare Anerkennung fOr ihre Leistungen zu zollen. Daraus geht schon 
hervor, daB es sich nur urn widerrufliche GebOhrnisse handeln kann, 
deren Gewahrung von einer Reihe hOchst dehnbarer und mehrdeutiger 
Bedingungen abhlingig gemacht wird. !Was heiBt "weniger bemittelt", 
was "ungOnstige BefOrderungsverhliltnisse", was "erfolgreich und regel
maBig tatiger Dozent"? Wer solI darilber entscheiden? Pakultaten, 
Regierung oder etwa noch eine andere BehOrde? Es ist ganz unmoglich, 
daB auf diese ,:Weise nicht ein ungemein starkes - auch politisch sehr 
verwertbares - Machtmittel in die Hande der Regierungen gelegt wird. 
Man denke da nicht nur an die jetzigen politischen Verhliltnisse und die 

L u bar s c h. Hochschulreform. 2 
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jetzige Regierung, deren Reden von Menschheitsbegliickung und demo
kratischem Wohlwollen triefen. Regierungen Mnnen wechselh; gesetz
liche und Verwaltungsbestimmungen sollen aber derartig sein, daB sie 
jeder Regierung in der Handhabung Beschrankungen auferlegen und den 
Regierten Srcherheiten gegen iibelwollende Regierungs- und Verwaltungs
beamte geben. Wo es sich aber nun gar urn geldliche Aufwendungen 
handelt, ist es nach den aitbewahrten Grundsatzen aitpreuBischer Spar
samkeit, deren Notwendigkeit so gar von der sozialistisch-demokratischen 
Regierung anerkannt ist, unvermeidlich, daB das Hauptwort der Finanz
minister zu sprechen hat. Die Fragen der Bediirftigkeit, der ungiinstigen 
BefOrderungsverhaitnisse, der erfolgreichen und regelmaBigen Lehrtatig
keit wiirden also zum mindesten unter dem Gesichtspunkte der yom 
Finanzminister jeweilig zur Verfiigung gestellten Mittel entschieden werden 
miissen. Daraus wiirde notwendigerweise entweder entstehen die Ein
fiihrung des so allseitig bekampften Numerus clausus oder zweier Gruppen 
von Privatdozenten, von denen die eine"Besoldung" erhait, die andere 
nicht, wei! keine Mittel mehr vorhanden sind, unter allen Umstanden 
wiirde die Regierung auf ein Bestatigungsrecht der Privatdozenten nicht 
verzichten ktinnen, das in der Hauptsache auch wieder nach finanziellen 
Gesichtspunkten ausgeiibt werden m ii B t e und stark nach politischen 
Gesichtspunkten ausgeiibt werden kti n n teo Wenn diePrivatdozenten
vereinigung meint, das Bestatigungsrecht, das manche nichtpreuBische 
Regierungen bei der Privatdozentenhabilitation hlitten (in der Schweiz 
erfolgt sogar die Erteilung der "Venia legendi" nach "AnhOrung" der 
betreffenden Fakultat durch die Erziehungsdirektion), habe doch zu 
irgendwelchen Schadigungen nicht gefiihrt, so ist das im ganzen fiir die 
letzten Jahrzehnte vor der Revolution richtig. In friiheren Zeiten ist 
dieses Bestatigungsrecht aber sowohl von der badischen, Wie mecklen
burgischen und bayrischen Regierung in politischem Sinne miBbraucht 
worden; wenn es allmahlich eine reine Formalitat wurde, so lag das daran, 
daB eben mit der Zulassung zur Privatdozentur auBer der Erlaubnis 
zum Halten von Vorlesungen Rechte nicht verkniipft waren. Sobald 
aber daraus auch geldliche Anspriiche Qder gar Rechte folgen, wird das 
Bestatigungsrecht zu einern wichtigen Hoheitsrecht der Regierungen, das 
sehr ernsthaft ausgeiibt werden wird und unter allen Umstanden 
dazu fiihren muB, daB die Bestatigung nicht nur nach den 
Gesichtspunkten der wissenschaftlichen Leistung und Lehr
befahigu ng erfolgt. Und dasware allerdings ein unermeBlicher Schaden 
fiir die Zukunft der deutschen Universitaten, der weit schwerer wiegen 
wiirde als aile die unleugbaren Schaden der bisher geltenden Ordnung. 
Wenn die Privatdozentenvereinigung meint, daB die Erfiillung ihrer Vor
schlage dem Staate nur eine bescheidene Gesamtausgabe auferlegen wiirde, 
so ist 'das sicherlich irrtiimlich. Die Summe wiirde - wenn man das 
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Mindesteinkommen auch nur so hoch ansetzt wie fur gelernte Hand
arbeiter und Angestellte im Durchschnittsalter von 30 Jahren, also auf 
durchschnittlich 6000 M. (fiir Unverheiratete njedriger, fiir Verheiratete 
je nach der Kinderzahl Mher) - in viele Millionen gehen, denn in der 
theologischen, rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultat und der philo
sophischen sind eine recht erhebliche Anzahl von Dozehten vorhanden, 
deren Einkommen aus Vorlesungen und Obungen our wenige hundert 
Mark im Jahre betragt. Selbstverstandlich ist es aber auch, da6 das 
gleiche, wie fiir die Universitaten fiir die iibrigen Hochschulen (vor allem 
die technischen Hochschulen) zu gelten Mtte und da6 das gewahrleistete 
Mindesteinkommen der Privatdozenten unter dem der planmaBigen au~er
ordentlichen Professoren bleiben muBte. Da deren Durchschnittseinkom
men einschlie6lich WohnungsgeldzuschuB, Vorlesungsgebiihrengarantie 
durchschnittlich 4600 M. betragt, muBte ihr Einkommen urn mindestens 
2000 M. erMht werden, und dementsprechend auch das Dtirchschnitts
einkommen der ordentlichen Professoren urn etwa 2500 M. Damit wiirde 
die aus den Vorschlagen der Privatdozentenvereinigung sich ergebende 
geldliche Belastung eine noch viel erheblichere werden. Endlich ist es 
aber selbstverstandlich, da6. das, was fur die Universitatsdozenten und 
Professoren gilt, auch gleichmaBig auf aIle Mhere Beamten und Beamten
anwarter (Geriehts-, Verwaltungs-, Studien- usw. -referendare und -asses
soren) angewandt werden mOBte. Das heiBt: die Belastung warde der
artig hoch werden, daB wir sie - bei all den Aufwendungen, die fOr den 
Aufbau des Staates nach einem so langen Kriege gemacht werden mii6-
ten -in absehbarer Zeit selbst dann nicht wOrden tragen kOnnen, wenn 
wir, statt da6. wir eine Zahlung von 100 Milliarden an unsere Feinde 
machen mOssen, eine solche von 100 Milliarden von ihnen empfingen. Die 
Vorschtage und Forderungen der Privatdozentenvereinigung leiden an dem 
Grundfehler, der seit Ausbruch der Revolution immer weitere Kreise 
unseres Volkes und leider auch die akademischen Gebildeten erfa6t hat, 
da6 sie nur die Not ihres eignen Berufsstandes sehen und an sich berech
tigte oder wenigstens wOnschenswerte Forderungen erheben, deren Er
fOllung aber nieht die geringste Aussicht haben kann, weil sie an der 
schweren Not des gemeinsamen Vaterlandes Scheitern. 

Auch die Vorsch:lage Beckers werden, trotzdem sie viel weniger weit
gehende sind und die " Kolleggeldgarantie" zeitlich begrenzt sein solI, geld
lich nicht durchfOhrbar sein. In der von ihm vorgeschlagenen Form, daB die 
"Kolleggeldgarantie" mit einem Lehrauftrag verknOpft sein solI, begegnet 
sie aber noch weiteren Bedenken. Der Lehrauftrag solI erteilt werden fOr 
Vorlesungen von Mchstens vierStunden wOchentlichj wodurch wohl auch 
die HOhe der Garantie begrenzt werden solI. Aber Lehrauftrage kann 
man doch nur erteilen entweder mit ROcksieht auf eine Zunahme der 
Zahl der Studierenden, die eine Teilung namentlich in Obungen und Semi-

2* 
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naren notwendig macht, oder mit Rucksicht auf den Umfang des Lehr
gebietes. Beides wird immer nur fUr eine beschrankte Zahl von Fachern 
und vielleicht auch nur ,.fur eine beschrankte Zeit, sieher aber nur in 
beschranktem Umfange in Betracht kommen. Selbst an den grOBten 
Universitaten wird fOr TOrkisch, Chinesisch, fOr Sanskrit die Zahl· der 
Studierenden eine Teilung wohl niemals rechtfertigen; in anderen Fachern 
wird die Zunahme der Studierenden bald an dieser, bald an jener Uni
versitat eine nur vorObergehende seinj in anderen Fachern wird der 
Umfang des Lehrgebiets wohl die Erteilung von Lehrauftragen an zwei 
bis drei, vielleicht auch mal vier bis fOnf Privatdozenten rechtfertigen; 
in anderen wird man aber nur mit grOBter Muhe auch nur einen Lehrauf
trag herausbekommen kOnnen; man denke z. B. an das kleine Gebiet 
der Ohren-, Nasen:.. ltnd Kehlkopfsheilkunde, fOr. das an der Berliner 
Universitat etwa zwanzig Lehrkrafte vorhanden sind; eine Anzahl von 
Dozenten wird also bei dieser Methode notwendigerweise leer ausgehen 
mOssen, und sowird leicht die Gefahr entstehen, daB sich in bereits 
stark besetzten Fachern niemand mehr als P·rivatdozent niederlassen 
wird, der nicht geldlich so gestellt ist, daB er es auch ohne Kolleggeld
garantie aushalten kann.· Die geldlichen· Sicherheiten, die fOr die Privat
dozen ten erwOnscht sind, soli en aber gar nicht nur fUr ihre Lehrtatigkeit 
gegeben werden, die ja in vielen Fachern nur einen kleinen Teil ihrer 
Arbeit ausmacht, sondern mehr dazu dienen, ihnen die wissenschaftlicl1e 
Forscherarbeit dadurch zu erleichtern,· daB ihnen die dringendsten Nah
rungssorgen genommen und ihnen dadurch der Kopf freigehalten wird. 
Schon deswegen kann der MaBstab der Erteilung eines Lehrauftrages 
nicht der richtige sein, gerade deswegen ist Oberhaupt eine LOsung der 
Frage nach irgendeinem Schema unmOglich, sondern sie muB individuell 
gefunden werden, was nur im Rahmen der Privatdozentenstipendien 
mOglich ist. Man mOge Mittel dazu zur Verfugung stell en, so groB wie 
nur irgend mOglich j man mOge die HOhe der Einzelzuwendungen nicht 
bureaukratisch beschranken, sondern sie nach BedOrftigkeit, TOchtigkeit, 
GrOBe der Familien usw. abstufen; man mOge ebensowenig eine schema
tische zeitliche Begrenzung vornehmen, sondern auch hier von Fall zu 
Fall die Unterstiitzungen etneuern, solange dies sachlich irgend gerecht
fertigt ist. Aber man verzichte auf irgendeine schematische Losung, die 
fUr den ganzen Berufsstand der Privatdozenten Giiltigkeit haben s~1. 

Das mag gehen bei allen Arten von Beamten und Beamtenanwartern 
(AssesSoren und Referendaren), die eine annahernd gleichartige, vorge
schriebene amtliche Tatigkeit unter den Augen und der Beaufsichtigung 
von Vorgesetzten ausOben; bei einer so freien Berufstatigkeit, wie es 
die der Privatdozenten ist, die zudem noch in den einzelnen Fakultaten 
die grOBten Verschiedenheiten und Mannigfaltigkeiten aufweist, ist dies 
ganz unmOglich. Alles ist ihrem freien Belieben Oberlassen; wieviel 
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Stunden sie lesen wollen, wie lange. Zeit sie auf die Vorbereitung verwenden 
wollen, wieviel Zeit sie der wissenschaftlichen Forschertiitigkeit widmen 
wollen - deshalb kann man fiir sie nicht irgendeine Mindestbesoldung 
festsetzen, sondern man kann nur Einrichtungen treffen, die einen mljg
Iichst groBen Spielraum lassen entsprechend der groBen Mannigfaltigkeit, 
die in einem so freien, dem kiinstlerischen verwandten Berufe herrschen 
muB. DaB auch dabei MiBbriiuche mljglich sind und auch auBerhalb der 
Sache liegende Beweggriinde persOnlicher, politischer und gesellschaft
licher Natur bei Verleihung, Bemessung und Entziehung der Stipendien 
mitsprechen kOnnen, ist zuzugeben. Das wiirde aber ebenso bei allen 
anderen Vorschliigen der Fall sein und ganz besonders stark bei dem 
Vorschlag Beckers auf Begrenzung der Kolleggeldgarantie auf Mc~stens 
zehn Jahre, worauf ich niiher noch weiter unten eingehen werde. 

Noch viet anfechtbarer ist das Verlangen der Privatdozentenvereini
gung nach einem "Recht" auf Professuren. Es ist unklar, was darunter 
verstanden werden soli; aber es sind doch nur zwei Deutungen mljglich: 
entweder soli es bedeuten, daB die Professuren nach Zahl der vorhandenen 
bewiihrten Privatdozenten vermehrt werden miissen oder daB bei Be
setzung erledigter und neuer Professuren nur Privatdozenten beriick
sichtigt werden diirfen oder beides. Letzteres ist wohl die richtige Deutung. 
Beide Forderungen sind aber teils unberechtigt, teils undurchfiihrbar oder 
wiirden von selbst andere erhebliche MiBstande nach sich ziehen. Eine 
Vermehrung der Professuren nach MaBgabe der vorhandenen tilch
tigen Privatdozenten 'wiirde ihnen iiberhaupt eine Ausnahmestellung ein
riiumen. Auch die Richterstellen und die planmiiBigen Stellen der Ver
waltungsbeamten werden nicht mit Riicksicht auf die Zahl der 'Arlwiirter, 
sondern lediglich nach den sachlichen Bediirfnissen vermehrt und selbst 
eine Vermehrung der Offiziersstellen in Heer und Flotte, wo mehr als 
bei anderen Staatsangestellten der Gesichtspunkt der Verjiingung mit .. 
sprechen muBte, wurde von den gesetzgebenden KOrperschaften nur nach 
eingehender Priifung des sachlichen Bediirfnisses bew-illigt. Bei der 
Privatdozentur ist das Verlangen aber auch deswegen besonders cnbe
rechtigt, weil es sich bei Wissenschaft und Kunst nicht urn eine scharf 
begrenzte, staatlicherseits leicht kontrollierbare Tiitigkeit handelt. 

Grundsiitzlich soli . die ganze Gemeinde der wissenschaftlich Arbei
tenden das Sammelbecken sein, aus denen sich die Universitiitsprofessoren 
ergiinzen, und deswegen wiire es ein R~ckschritt und ein Ungliick, wenn 
man die Auswahl dafiir auf die Privatdozenten gesetzlich oder durch Ver
waltungsmaBnahmen beschriinken wollte. Es gibt wohl kaum eine Fa
kultiit, in der nicht gerade ein'e Anzahl der hervorragendsten Professoren 
niemals Privatdozenten waren, pnd in neuer Zeit ist es namentlich in der 
medizinischen Fakultiit immer hiiufiger geworden, daB Gelehrte, die nach 
verhiiltnismiiBig kurzer Tiitigkeit als Privatdozenten oder nicht plan:-
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maBige a. o. Professoren eine leitende Stelle an stadtischen und provin
ziellen Kranken- und wissenschaftlichen Anstalten angenommen hatten, 
nach Jahren, mitunter sogar nach mehr als einem Jahrzehnt in ordent
liche Professuren berufen wurden. Das ist natiirlich fiir diejenigen An
warter, die in ihren akademischen Stellungen ausgeharrt hatten, . sehr 
hart; aber sachlich nur zu begriiBen, da es naturgemaB gerade die her
vorragendsten Miinner sein werden, die aus nichtakademischen Stellungen 
in planmiiBige Professuren berufen werden. Wenn die Privatdozenten
vereinigung schreibt, "daB das System der m6glichst zahlreichen, die 
Zahl der m6glichen Vakanzen weit iibersteigenden Heranziehung eines 
akademischen Nachwuchses sittlich nur haltbar ist, wenn man diese 
Adepten nicht dem Elend infolge langen oder immerwahrenden Wartens 
aussetzt", so zeigt das, daB von ihr die Zulassung zur Privatdozentur 
ganz falsch aufgefaBt wird. Mit der Erlangung der Privatdozentur scheid en 
die Zugelassenen nicht aus der Schar der sonstigen, als Schriftsteller oder 
in anderen freien Berufen wissenschaftlich Arbeitenden aus, sondern sie 
erlangen nur ein, den 'anderen nicht gewiihrtes Recht zur Abhaltung 
von Vorlesungen an der Hochschule, das ihnen auch noch manche andere, 
materiell nicht unbedeutende Vorteile gegeniiber anderen in freien Berufen 
wissenschaftlich Arbeitenden gibt. Da sie durch ihre Lehrtiitigkeit in 
nahen Beziehungen zu den planmiiBigen Lehrern der Hochschulen stehen 
und somit auch ihre wissenschaftliche Tiitigkeit bei diesen von vornherein 
gr6Bere Beachtung findet, macht es sich von selbst, daB sie fiir die Be
setzung der Professuren in erster Linie in Betracht kommen, wie das ja 
seit langer Zeit tatsiichlich der regelmiiBige Zustand, die Beriicksichtigung 
auBerhalb der Hochschulen Stehender dagegen der Ausnahmezustand ist. 
Mehr kann aber im Interesse der Gesamtheit nicht gewiihrt werden, 
und Becker hat ganz recht, wenn er sagt, daB der Staat mit den Privat
dozenten den Versuch macht, ob sie eine Professur erhalten kHnnen 
oder nicht. Es ist auch ganz selbstverstiindlich, daB im Augenblick, wo 
ein Recht der Privatdozenten auf Professuren anerkannt wiirde, bei der 
Habilitation die Bediirfnisfrage nicht nur bei den Fakultiiten, sondern 
vor all em auch bei den Regierungen eine recht erhebliche Rolle spielen 
wiirde; etwas, wogegen sich auch Becker entschieden wendet und wovon 
er die Entwicklung eines tatsiichlichen, wenn auch theoretisch geleug
neten "Numerus clausus" befiirchtet und iibrigens anerkennt, daB dies 
auch die Folge sein kann, wenn die Regierung den Privat90zenten ein 
Existenzminimum garantiert. Das Recht auf Professuren wiirde aber die 
schon jetzt vorhandenen Ungleichheiten in den Aussichten der Dozenten 
innerhalb der einzelnen Fakultiiten und Fiicher noch erheblich verstiirken .. 
Bei giinstiger Finanzlage wiirde der Sta~t, wenn er auch nur ein mora
lisches Anrecht der Privatdozenten auf Professuren anerkennt, gern ge
neigt sein, bei den sogenannten Geisteswissenschaften, die Frage nach 
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dem sachlichen Bedilrfnis sehr weitherzig zu prilfen, da es sich bei jeder 
neuen Professur nur urn eine Ausgabe von einigen Tausend Mark handeln 
wilrde. Oanz anders aber bei den medizinischen und natur'wisSenschaft
lichen Hichern; hier wilrden meist erhebliche einmalige Ausgaben filr 
Schaffung neuer Abteilungen oder gar ganzer Institute, fOr Anschaffung 
von Instrumenten und Apparaten usw. hinzukommen, die hoch in die 
Zehn-, oft genug in die Hunderttausende gehen; es warden au6er dem 
Professorengehalt laufende Ausgaben filr die Abteilungs- und Instituts
angestelltentAssistenten, Laboratoriumsgehilfen usw.), fOr Instandhaltung 
der Raume usw. hinzukommen, die im Durchschnitt so viel Mittel erfor
dern wilrden, wie drei neue Professuren in den kulturwissenschaftlichen 
Fachern. Die naturgema6e Folge ware es, da6 die Privatdozenten der 
medizinischen und naturwissenschaftlichen Facher bei der Beffirderung 
zu Professoren erheblich zu kurz kamen und bei ihnen wieder diejenigen 
es in der Regel am besten hlitten, bei deren Fachern die Errichtung einer 
neuen Professur mit den geringsten Ausgaben verknilpft ware1). Endlich 
wilrde die mechanische Vermehrung der Professuren nach der Zahl der 
bewahrten Anwarter, wenn sie ilberhaupt auch bei glanzender Finanz
lage durchfilhrbar ware, zu einem Mchst unerwilnschten Andrang auch 
weniger geeigneter Bewerber zur Privatdozentur fOhren, da ja die Aus
sichten auf eine BefHrderung viel gilnstiger sein wilrden als in anderen 
Berufen, und dies gerade solche" Elemente anlocken wilrde, die sich dem 
scharfen Kampf urns Dasein - halb bewu6t, halb unbewu6t - nicht 
recht gewachsen fOhlen oder zum mindesten die beschauliche Ruhe und 

1) In dieser Hinsicht sind auBerordentlich lehrreich die Zahlen tiber das 
Verhaltnis der 0., a. o. Professoren und Privatdozenten in den verschiedenen 
Fakultliten der Berliner Universitlit seit ihrer Begrtindung: 

Theo!. Fakultlit bei Begriindung 1811 3 o. Prof. o a.o. Prof. 1 P.-D. 
1843 5 

" 
5 

" 
5 

" 1919 8 
" 

6 ,,(20.H.)*) 6 
" 

Jur. Fakultat 1811 3 o. Prof. 1 a.o. Prof. o P.-D. 
1843 6 

" 
4 

" 
7 

" 1919 13 
" 

9 ,,(40.H.) 8 
" 

Med. Fakultlit 1811 6 o. Prof. 1 a.o. Prof. 1 P.-D. 
1843 14 

" 
11 

" 
13 

" 1919 19 
" 

38 ,,(90. H.) 162 
" 

Phil. Pakultlit 1811 13 o. Prof. 6 a.o. Prof. 6 P.-D. 
1843 30 

" 
27 

" 
31 

" 1919 60 
" 

60" (17 o. H.) 107 
" 

Man sieht, wie gering die Vermehrung der Ordinariate besonders an der 
medizinischen Fakultlit im Verlaufe von fast 80 Jahren war, wie ungeheuer 
aber die Zunahme der Privatdozenten in der medizinischen und philoso-
phischen Fakultlit. *) o. H. = ordentliche Honorarprofessoren. 
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Bequemlichkeit eines beamtenartigen Daseins vorziehen. Dadurch wur.de 
aber gerade die Oberfullung des Privatdozentenberufs, die von allen 
Seiten beklagt wird, nicht beseitigt, sondern erhoht. Auch Becker 
wunscht ja - trotz seiner Forderung nach Masse, die Voraussetzung der 
Elite sei - MaBregeln zur Verminderung des Privatdozentenandrangs: 
spatere Zulassung, verscharfte Bedingungen fur die Zulassung und ver
scharfte Handhabung derselben, Ermoglichung der AbstoBung ungeeig
neter Person en; und auch die Privatdozentenvereinigung scheint eine 
Erschwerung der Zulassung fUr notig zu halten, wenn sie erklart, daB 
cine Verscharfung der Habilitationsbedingungen von der Privatdozenten
schaft nur mit Freuden begriiBt werden wurde. 

Es erhebt sich daher die Frage: In welchem Umfange besteht 
eine OberfuIlung des Privatdozentenberufs und auf welche 
Grunde ist sie zuruckzufuhren? Da ergibt sich sofort wieder eine 
groBe Verschiedenheit in den einzelnen Fakultiiten und ein klaffender 
Gegensatz zwischen den naturwissenschaftlich-medizinischen und den 
kulturwissenschaftlichen Fachern; in den theologischen und rechts- und 
staatswissenschaftlichen Fakultaten kann eher yom Gegentei! die Rede 
sein: hier waren 1918 in 25 Fakultaten der evangelischen und katholischen 
Theologie 50 und in 23 rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultaten 
58 Privatdozenten vorhanden, wahrend an 21 medizinischen Fakultaten 
550 Privatdozenten geziihlt wurden. In der Tat wird ja auch von Be c k e r 
hervorgehoben, daB in den theologischen und besonders den rechtswissen
schaftlichen Fakultiiten ein tatsiichlicher Numerus clausus bestande, wei! 
bei der Habilitation die Bedurfnisfrage auch mitspricht, d. h. die Frage, 
ob fUr das Fach ein Bedurfnis nach einer neuen Lehrkraft vorhanden sei. 
Bee k e r spricht hier in seiner Neigung, als ehemaliger ordentlicher Universi
tatsprofessor mehr die Schwachen als die Starken seiner "Zunftgenossen" 
zu betonen, davon, daB "in der juristischen Fakultiit aber auch anderswo 
gleich wieder der Zunftgedanke sich rege, wei! ein tiichtiger Privatdozent 
eine erhebliche Konkurrenz bedeuten konne". Meines Wissens wird die 
Bedurfnisfrage in den genannten Fakultiiten, wenn sie bei der Ent
scheidung wesentlich in Betracht gezogen wird, nicht im Interesse der 
planmiiBigen und besonders nicht der ordentlichen Professoren, sondern 
vor all em im Interesse der bereits vorhandenen Privatdozenten und nicht 
planmiiBigen a. o. Professoren erhoben, ganz im Sinne der Privatdozenten
vereinigung, daB "das System der moglichst zahlreichen, die Zahl der 
moglichen Vakanzen weit ubersteigenden Heranziehung eines akademischen 
Nachwuchses sittlich nur haltbar ist, wenn man diese Adepten 
nicht dem Elend infolge langen oder immerwahrenden War
tens aussetzt". Ich personlich halte diesen Standpunkt nicht fur ganz 
richtig, mochte aber gerade deswegen besondere Verwahrung einlegen, 
daB man die zweifellos bestehende gute 'Absicht in ihr Gegentei! verkehrt. 
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- Umgekehrt ist nun gerade die Oberfiillung in den medizinisch-natur
wissenschaftlichen Fachern auf die Stellung einer anderen Bediirfnis
frage, ja gerade auf die vollstandige AuBerachtlassung der von der rechts
wissenschaftlichen Fakultat gestellten BedOrfnisfrage zurOckzufOhren. 
Hier wird namlich vielfach bei der Habilitation die Frage gestellt: in
wieweit ist fUr den Betrieb einer Klinik oder eines Instituts die ZI.dassung 
eines neuen Dozenten ein Bediirfnis, gleichviel ob dadurch bereits vor
handene Dozenten in ihrer wissenschaftlichen Arbeit und ihrer Lehr
tatigkeit geschadigt werden, und infolge davon werden die Anforderungen 
an die wissenschaftlichen und Lehrleistungen des Bewerbers milde ge
handhabt, wenn die Bediirfnisfrage im Interesse des Kliniks- oder Anstalts~ 
leiters bejaht wird. In diesen Fallen ist in der Tat die Habilitation in der 
Hauptsache von dem Fachordinarius abhangig, und dafiir gilt allerdings 
das, was Becker schreibt, daB der Gefalligkeits- und Bequemlichkeits
habilitation die Tiir geoffnet ist, in viel hOherem MaBe als die zweite 
von ihm gestreifte Gefahr, daB einem Professor, der keine Gotter, nicht 
einmal dii minores, neben sich vertragen kann, die Moglichkeit gegeben 
ist, jede Habilitation iiberhaupt zu verhindern. Auch das kommt vor, 
meist aber ist die Fakultat dabei unschuldig und ohnmachtig, da ein 
derartiger Professor iibarhaupt keinen Assistenten zutaBt, der geeignet 
oder auch nur gewillt ist, sich als Privatdozent niederzulassenl). Dieser 
Zustand der Abhlingigkeit der Habilitation von der Assistenteneigenschaft 
und die Haufigkeit der Assistentenhabilitation bringt noch einen weiteren 
MiBstand mit sich, daB namlich die Fakultaten in dem an sich berech
tigten Wunsch, die Zahl der Privatdozenten nicht iibermaBig anschwellen 
zu lassen, der Habilitation von solchen Herren, die in keinem Verhliltnis 
zu einer Klinik oder einem Institut stehen, groBere Schwierigkeiten ent
gegenstellen, zum mindesten insoweit ais sie die Zulassungsbedingungen 
bei ihnen strenger handhaben und die Vorfrage stellen, ob bei ihnen eine 
akademische Zukunft zu erwarten ist. Das hat an einigen groBeren Uni
versitaten dazu gefUhrt, daB eine Zeitlang grundsatzlich sOlche 'Herren, 
die bereits an anderen deutschen Universitaten jahrelang erfoigreich ais 
Privatdozenten oder a. o. Professoren gelehrt hatten, wenn sie als Leiter 
von Krankenhliusern oder Prosekturen in die betreffende Universitats
stadt berufen wurden, zur Privatdozentur nicht zugelassen wurden, 
wahrend solche, die erst kurze Zeit anderswo habilitiert waren und wieder
urn in dem Assistentenabhangigkeitsverhliltnis an die andere Universi
tat iibersiedelten, ohne weiteres als Privatdozenten iibernommen wurden. 
Das sind allerdings Zustande, von denen man mit Recht sagen kann, 

1) Dabei braucht es sich keineswegs irnrner urn Scheu vor I(onkurrenz zu 
handeln. Der groBe Vi rchow, der gewiB Wettbewerb nicht zu scheuen brauchte, 
hat in den ersten 30 Jahren seiner Tlitigkeit als Ordinarius an der Berliner 
Universitlit keinern seiner Assistenten die Habilitation erlaubt. 



26 Die Privatdozentenfrage. 

daB sie zum Himmel schreien und daB sie die Auslese des Nachwuchses 
nicht nach der TOchtigkeit, sondern nach dem pers6nlichen Belieben 
und Zufalligkeiten bewirken. Aber es sind Zustande, die innig verknOpft 
sind mit der Verquickung von Assistenten- und Privatdozententum, 
ja die mit Naturnotwendigkeit sich bei den bisherigen sozialen VerhiiIt
nissen daraus entwickeln muBten. An sich ist es ja durchaus berechtigt, 
daB ein Kliniks- und AnstaItsleiter den ~Wunsch hat, tOchtige und be
wahrte Hilfskrafte mOglichst lange an sich zu fesseln, und je grOBer und 
bedeutender die Lehr- und Forschertatigkeit und beim Kliniker noch 
seine praktischeTatigkeit ist, urn so starker wird sich dieses BedOrfnis 
geItend machen und urn so mehr Hilfskrafte werden auf mOglichst lange 
Zeit gefesseIt werden mOssen. FOr eine einige jahre dauernde Tatigkeit 
werden sich immer genOgende tOchtige Hilfskrafte auch unter den weniger 
Bemittelten finden, da die Gelegenheit zum Lernen bei einem hervor
ragenden Lehrer, Gelehrten und Kliniks- oder Institutsleiter ihnen fOr 
ihre weitere Berufstatigkeit mannigfache Vorteile verschafft oder sie 
dies wenigstens mit einigem Recht erhoffen' dOrfen. Nach drei bis vier 
jahren wird die Sache aber anders und die Hilfskrafte verlangen eine 
Gegenleistung, die der Staat ihnen nicht gibt, denn die Bezahlung von 
12-1500 M. im jahr ist eine so jammerliche, daB man sich fast schiimen 
muB, sie 6ffentlich zu nennen l ). Und diese Gegenleistung kann dann 
nur bestehen in der Zulassung zur Privatdozentur, die den Hilfskraften 
eine gesichertere Grundlage fOr ihre wissenschaftliche Arbeit durch Be
nutzung der Kliniks- und Institutsmittel und Aussichten fOr die Zukunft 
erOffnet. Hier allein Iiegt der Kern des Obels, dem gegenOber aile 
Obrigen Mangel der Universitatseinrichtungen in den Hintergrund treteti. 
Und dieses Obel wird dadurch verschiirft, daB durch Verbindung von 
Privatdozenten- und Assistententum auch die wissenschaftliche Unab
hiingigkeit der Privatdozenten gefahrdet wird. Ich bezeichnete vorher 
als eine selbstverstiindliche Forderung die v611ige wissenschaftliche Un
abhiingigkeit der Privatdozenten. Die ist bei den Dozenten der kuItur
wissenschaftlichen Facher in vollstem MaBe vorhanden - ihnen stehen 
die 6ffentlichen Arbeitsmittel (BOchereien, Sammlungen) fOr ihre wissen
schaftliche Arbeit, die HOrsale der Universitaten fast in demselben MaBe 
frei zur VerfOgung, wie den planmaBigen Professoren. Bei den medizi
nischen und naturwissenschaftlichen Fachern denkt natorlich auch kein 
Mensch daran, die wissenschaftlichen Anschauungen der Assistenten-

1) An den wissenschaftlichen Instituten ist dabei die Bezahlung noch 
schlechter als an den i(liniken. Assistenten, die 7-8 Jahre tlitig sind, also 
ein Lebensalter von 33--35 Jahren haben, erhalten z. B. in Berlin 1350 M., 
wlihrend die i(liniksassistenten durch freie Wohnung, Beleuchtung und Ver
pflegung, fUr die ein verhliltnismlii3ig geringer Betrag vom Gehalt abgezogen 
wird, erheblich besser stehen. ' 
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Privatdozenten zu beeinflussen, aber die Natur der Facher bringt von 
selbst eine recht erhebliche Abhangigkeit mit sich. Die Zeiten sind ein fOr 
allemal vorOber, wo auf medizinischen und naturwissenschaftlichen Ge
bieten, ohne die Mittel einer Offentlichen wissenschaftlichen AnstaIt, er
folgreich gelehrt und geforscht werden k6nnte. Oem habilitierten Assisten
ten gibt die ZugehOrigkeit zu einer Klinik oder einem Ins~itut erst die 
Mittel in die Hand zu erfolgreicher wissenschaftlicher Arbeit, und auf 
allen Gebieten, auf denen die Forschungs- und Lehrmethoden eine ver
wickelte Technik verlangen, ist das Ausscheiden eines habilitierten As
sistenten aus dem Anstaltsverbande fOr ihn geradezu eine Lebensfrage. 
Denn die VerfOgung Ober die Lehr- und Forschungsmittel, das ganze 
wissenschaftliche Materialliegt in den Handen des Direktors der Anstalt, 
der fast stets auch der ordentliche Vertreter des Fachs an der Universitat 
ist, und dieser Zustand ist schon deswegen nOtig, weil er auch in den 
ganzen Verwaltungsangelegenheiten der dem Staate gegenOber allein 
Verantwortliche ist. Der Assistent, wenn er Privatdozent oder nicht· 
planmaBiger Extraordinarius ist, gibt deshalb, wenn er seine Assistenten
stelle aufgibt, zum allermindesten eine groBe Reihe von Erleichterungen 
fur seine wissenschaftliche und Lehrtatigkeit auf, in man chen Fallen 
besitzt er dann uberhaupt kaum noch die MOglichkeit zur wissenschaft
lichen Arbeit und Ausubung des Lehrberufs. Freilich wird ihm,wenn 
er darauf besteht, ein HOrsaal im allgemeinen Universitatsgebliude zur 
VerfOgung gestellt werden mussen - an Lehrmittel und HOrsale des 
Instituts, das fOr sein Fach vorhanden ist und an dem til' bisher beschaftigt 
war, hat er kein Anrecht. Der praktische Mediziner wird durch Errichtung 
von Privatkliniken und -polikliniken allmahlich die Mbglichkeit gewinnen, 
sich einen Ersatz zu schaffen - aber er kann das auch nur dannerreichen, 
wenn er einen groBen Teil seiner Zeit durch Ausiibung praktischer Tatig
keit dafur v€:rwendet, sich die groBen,dazu nOtigen Geldmittel zu verdienen; 
und gerade die feinsten und tiefsten Gelehrtennaturen haben dazu meist 
die geringste Begabung. Oem Physiker, Astronomen, dem Physiologen, 
experimentellen Pathologen und pathologischen Anatomen bleiben nicht ein
mal diese MOglichkeiten offen; denn die zur Einrichtung und ErhaItung 
eines Privatlaboratoriums nOtigen Geldmittel sind hier so erhebliche, 
daB selbst der Wohlhabende sie kaum aufbringen kann und. diese Facher 
sind von der Art, daB ihr Betrieb keine 'wesentlichen Einnahmen abwirft, 
aus denen die Privatarbeitsstatten erhaIten werden Mnnten. So wird die 
Verbindung von Assistenten- und Privatdozenturen fOr viele eine Fessel, 
die zwar nicht die geistige wissenschaftliche Tatigkeit beeinflussen m u B, 
wohl aber bei schwachen Naturen beeinflussen ka n n. Denn diese werden 
alles zu vermeiden suchen, was ihre Stellung als Assistenten erschuttern 
kOnnte und deswegen werden sie auch stets geneigt sein, in derselben 
Richtung zu arbeiten wie ihr Chef, urn so mehr, als ja auch ihre ganze 
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wissenschaftliche Zukunft von diesem mit abhangig ist. Ich will keines
wegs behaupten, daB ich hiermit etwa die tatsachJichen ZusHinde, wie 
sie in der Regel sind, schild ere, wohl aber, daB ich aIle die Schaden kenn
zeichne, die in den genannten Fachern dadurch entstehen, daB die Lehr
tiitigkeit und in vieler Hinsicht auch die Forschertatigkeit mit der As
sistentenstellung steht und fallt und der Assistent, ohne irgendwelche 
besondere Begrundung jederzeit mit sechswtlchiger oder dreimonatiger 
Kundigung aus der Stelle entlassen werden kann. -

Hier ist der Punkt, wo eine Neuordnung in erster Linie ntltig ist, daB 
namJich der habilitierte Assistent auch in seiner Assistentenstellung 
geschutzt wird und damit eine Unabhangigkeit erlangt, wie sie der Geistes
arbeiter haben muB. In dieser Hinsicht haben bisher die Regierungen 
vollkommen versagt, ja in einzelnen deutschen GJiedstaaten hatten sie 
durch Bestimmungen, die die Assistentendienstzeit auf Mchstens 6 Jahre 
beschrankten, die Entfernung habilitierter Assistenten erleichtert, man 
kann sagen, beinahe zur Regel gemacht. Fast nie wurde Widerstand 
geleistet, wenn bei einer Berufung ein Professor die Bedingung stellte, 
daB ein habilitierter Assistent aus der Stellung ausscheiden musse, weil 
er einen bewahrten Mitarbeiter von seiner Universitat an den neuen 
Wirkungsort mitbringen wolle, ein Wunsch, der meist nicht einer Ab
neigung oder Gegnerschaft gegen den bisherigen Inhaber der Stelle, 
sondern nur dem Wunsch entsprang, einen bewahrten Mitarbeiter nicht 
zu vermissen oder ihm zum mindesten etwas Gutes zu erweisen; eine 
derartige Bedingung konnte, wie mal die Gewohnheit sich herausgebildet 
hatte, geradezu zu einer Pflicht gegen den Mitarbeiter werden, weil der 
Abgehende ihn nicht schutzlos seinem Nachfolger uberlassen durfte, der ihn 
sonst vielleicht zugunsten eines eigenen Schiltzlings aus seiner Stellung 
entfernt hatte. Auch Be c k e r hat in seinen Aufsatzen und Vorschlagen 
diesen wunden Punkt nicht beruhrt, ja viele seiner Ausfilhrungen machen 
es wahrscheinlich, daB auch die neue Regierung nicht beabsichtigt, gerade 
hier den Hebel einzusetzen. 1m Gegenteil geht ein Teil der Neuordnungs
vorschHige Be c k e rs gerade darauf hinaus, die Privatdozenturen zeitlich 
zu begrenzen und die Abwanderung von Dozenten, die eine planmaBige 
Professur nicht erlangen, in andere praktische Berufe zu erleichtern. 
Sein Vorschlag, die Privatdozenten wirtschaftlich durch eine staatliche 
Kolleggarantie einigermaBen sicher zu stellen, hat zur Voraussetzung 
eine zeitliche Begrenzung auf etwa 10 Jahre - danach ware zu entscheiden, 
"ob man ihn (den Privatdozenten) ausschiffen oder ob man ihn in die 
Klasse der Honorarprofessoren ubertreten lassen solI". Be c k e r ver
teidigt seinen Vorschlag damit, daB man in der Oberfiihrung in einen 
anderen - praktischen - Beruf nicht als capitis diminutio sehen dUrfe 
("der Standesdunkel muB auch bei den Professoren aufMren"), und daB 
jemand, der zum Professor und Forscher nicht tauge, einen vortrefflichen 
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Oberlehrer, Richter, Geistlichen usw. abgeben konne. Nur wird der 
davon Betroffene und seine Freunde, der nach 10 jahren eine planmaBige 
Professur nicht erreicht hat, in der Regel nicht einsehen, daB er zum 
Forscher und Professor nicht taugte und zum mindesten finden, daB 
andere, die vor Ablauf von 10 jahren Professoren wurden, nicht besser 
oder eher noch Schlechter dazu geeignet waren als er. Und Was bedeutet 
die Gegenaberstellung: Ausschiffung oder Uberfuhrung in die Klasse der 
Honorarprofessoren? Doch nur, daB der Versuch gegebenenfalls noch 
weiter gemacht werden, die Staatsunterstiitzung aber entzogen werden 
solI, da derjenige, der "ehrenhalber" Professor wird, ja keine planmaBige 
Lehrerstelle erhalt. Das ist natiirlich sehr unbefriedigend, da die Honorar
professur ohne "Honorar" nur fur die mit GlUcksgutern einigermaBen 
Gesegneten ertraglich sein wird. Uberhaupt ist auch in diesem Vorschlag 
die Schematisierung durch eine auf eine bestimmte Anzahl von jahren 
sich beziehende Begrenzung au Berst bedenklich. Ob jemand nach 10 
jahren eine planmaBige Professur erhalt oder nicht, hangt nicht nur von 
seiner Tuchtigkeit, sondern von sehr viel Nebenumstanden ab, vor allem 
von der Zahl der frei werden den Stell en und der Zahl der vorhandenen 
Anwarter. Unter den zur Zeit an deutschen Universitaten vorhandenen 
ordentlichen Professoren der pathologischen Anatomie hat nur eine 
kleine Minderzahl nach 10 jahren Privatdozentur eine selbstandige Stel
lung, geschweige denn eine planmaBige Professur gefunden gehabt; und 
niemand wird behaupten, daB diejenigen~ die schon vor Ablauf von 10 
jahren herankamen, nun auch wirklich die ganz Uberragenden waren. 
Das lag damals daran, daB erst seit Anfang der sechziger Jahre des vorigen 
jahrhunderts uberall Professuren fUr pathologische Anatomie errichtet 
und von verhaltnismaBig sehr jungen Gelehrten besetzt, andrerseits in
folge der glanzenden Leistungen dieser IWissenschaft zahlreiche Gelehrte 
von ihr angezogen wurden; ein Zustand, der sich gerade bei den medi
zinischen und naturwissenschaftlichen Fachern ofter wiederholen kann. 
Nun mag man ja meinen, solche besonderen Falle konnten ja Beruck
sichtigung find en bei der Entscheidung, ob ein Privatdozent auszuscheiden 
habe oder vorlaufig (oder endgultig?) zu den Honorarprofessoren uber
fUhrt wurde. Aber wer soll das alles entscheiden? Das Ministerium? 
Die Fakultaten? Oder eine dritte BehOrde mit oder ohne Mitwirkung der 
Privatdozenten, denen vielleicht nach dem Vorbilde der Angestelltenrechte 
ein Mitbestimmungsrecht bei "Anstellungen, Beforderungen und Ent
lassungen" eingeraumt werden soIl. Bec ker hat sich daruber nicht 
ausgesprochen, nach seinen sonstigen Ausfuhrungen ist aber anzunehmen, 
daB er die Entscheidung unter allen Umstanden in die Hande dl!r Re"
gierung gelegt haben will, wobei durch moglichst viele beratende 
"SachverstandigenbehOrden", die die Regierung beliebig gegeneinander 
ausspielen kann, deren Stellung gestarkt und erleichtert wird. 
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Nichts ist klarer, als daB Sicherheiten fOr eine wirklich sachliche und 
unparteiische Handhabung derartiger Bestimmungen schwer geschaffen 
werden kOnnen. Den FakulHiten, die nach meiner Meinung doch noch im 
eigensten Interesse die Angelegenheit am sachlichsten und sachverstan
digsten behandeln wilrden, wird das Vertrauen weder von Regierung 
noch Parteien geschenkt werden und den Regierungen wohl nicht einmal 
von den Privatdozenten, besonders in einem ausschlieBlich parteipolitisch 
regierten Staate, in dem jede regelnde, ausgleichende, unparteiische Macht 
fehlt. Die Gefahr, daB jeder politisch miBliebige Dozent von der gerade 
herrschenden Partei unnachsichtlich "ausgeschifft", der zur herrschenden 
Partei gehOrige oder wenigstens politisch nicht bemakelte zum mindesten 
zu den Honorarprofessoren ObergefOhrt werden wOrde, liegt ungemein nahe, 
soweit es sich nicht urn Manner handelt, die sich durch ganz Oberragende 
Leistungen hervorgetan haben, und am meisten gefahrdet wOrden natOrlich 
die Facher sein, deren Beziehungen zur praktischen Politik am innigsten 
sind (Volkswirtschaftslehre, Staatsrecht, Geschichte, Straf- und biirger
liches Recht; schlieBlich auch Philosophie und Theologie). Und schlieBlich 
bleibt es noch ganz zweifelhaft, ob auf diese Weise Oberhaupt der beabsich
tigte Zweck - Verminderung der Zahl oder wenigstens Verhinderung einer 
ilbermaBigen OberfOllung des Privatdozentenberufs - erreicht wOrde. -

Ganz besonders dann nicht, wenn ein weiterer Neuordnungsvor
schlag von Becker eingefUhrt wOrde: die sogenannte Objektivie
rung der Habilitationen, d. h. die Einsetzung einer NachprOf\lngsbehOrde, 
an die sich zur Privatdozentur nicht Zugelassene wenden kOnnten. 
DaB eine derartige Einrichtung, auf deren sachliche Berechtigung 
ich noch weiter unten eingehen will, zu einer erheblichen - in manchen 
mit Politik in Zusammenhang stehenden Fachern, zu einer geradezu 
ungeheuerlichen Vermehrung der Privatdozenturen fOhren wOrde,liegt 
auf der Hand. - Demgegenfiber wOrden auch die von Becker gewOnsch
ten Erschwerungen der Habilitation durch strengere Anforderungen und 
ErhOhung des Habilitationsalters nichts nOtzen - denn hierdurch kaI1n 
man im allgemeinen nicht viel erreichen. Zunachst wird durch die 5 Jahre 
des Krieges das Durchschnittsalter far die Habilitation schon von selbst 
erheblich erhOht - es war schon vor dem Kriege bei den Medizinern Ober 
30 jahre und steigt jetzt auf mindestens 35 jahre, und ein Alter, wie es 
von Becker genannt wird, 20-25 jahre, wird wohl in keiner Fakultat 
das Durchschnittsalter gewesen. sein. Die Anforderungen sind in allen' 
Fakultaten schon jetzt recht strenge - sie konnten in manchen Fa
kultaten dadurch noch erhOht werden, daB als Voraussetzung far die 
Zulassung die Ableistung der StaatsprOfungen und eine mehrjahrige 
wissenschaftliche Tatigkeit vorher verlangt wiirde; obgleich gegen die 
Ableistung der AssessorprOfung fUr Privatdozenten der rechtswissenschaft
lichen Fakultat mit Recht erhebliche Bedenken erhoben werden. Aber 
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es kommt doch vor aUem auf die Handhabung der Bestimmungen an, 
die an verschiedenen Universitaten und Fakultaten recht verschieden 
ist, ja innerhalb der Fakultaten wieder nach dem besonderen Fach ver
schieden sein kann. Wie denkt man sich einen Schutz gegen eine zu milde 
Hand.habung? Die von Becker vorgeschlagene Nachprfifungskom
mission soli doch gerade das Gegenteil bezwecken - eine willkfirliche 
und zu strenge Handhabung der Bestimmungen und dadurch bedingte 
Abweisung geeigneter Elemente soU verhindert werden; aber soU diese 
Kommission etwa auch das Recht haben jede Habilitation nachzuprfifen, 
so daB von den Fakultaten Zugelassene von ihr wieder zurfickgewiesen 
werden kOnnten? Das hieBe eine Einrichtung treffen, die bisher einzig 
in der Welt dastande und bedeutete, daB jeder Anwarter zweimal geprfift 
wfirde. Auf Grund welcher Unterlagen fallen denn die Fakultaten ihr 
Urteil? Es lieg~n vor: 1. die bisherigen wissenschaftlichen VerOffent
lichungen; 2. die Habilitationsschrift; 3. der Habilitationsvortrag und 

. das KoUoquium vor der Fakultat. Weiter trifft die Fakultat ihre Ent
scheidung auf Grund ihrer Kenntnisse fiber die praktischen und sonstigen 
geistigen Fahigkeiten der Anwarter, die meist Mitgliedern der Fakultat 
durch mehrjahrige persHnliche Berfihrung bekannt sind. Die Nachprfi
fungsbebOrde mfiBte, wenn sie zu einem sachliehen UrteH kommen will, 
alles dies ebenfaUs beaehten, sieh beriehten lassen fiber die persOnliehen 
Eigenschaften des Anwarters, seine ganzen bisherigen wissensehaftliehen 
VerOffentlichungen (die, n~benbei bemerkt, bei Medizinern und Natur
wissenschaftlern nicht 2-3, sondern durchsehnittlich 9-10 zu betragen 
pflegen) und die Habilitationsschrift fachmannisch prfifen und einen Habili
tationsvortrag und Kolloquium vor einer Reihe geeigneter Sachverstandiger 
halten lassen. 1st das nieht der Fall, sondern prfift die Kommission oder 
gar die Regierung aUein die FaUe nur auf Grund der "Akten" (einschlieB
lich der wissenschaftlichen VerOffentlichungen), so wird die Habilitation, 
selbst wenn man aUe hohen moralischen und geistigen Eigenschaften, wie 
Be c k e r, aUein bei der Regierung und das Gegenteil bei den Fakultaten 
sehen will, nicht objektiviert, sondern bureaukratisiert, was ja 
fiberhaupt das Ziel der sozialistisehen und demokratisehen Regierung zu 
sein scheint. Ob Bee k e r das Nachprfifungsreeht der Kommission in 
dem Sinne gemeint hat, daB sie jede Habilitation naehzuprfifen hat, ist 
nieht ganz klar; sieher aber, daB er ihr sehr weitgehende Rechte einraumen 
will, wenn er vorsehlagt, daB die Fakultaten einen mehr als zweimal 
von der Kommission empfohlenen Kandidaten nicht ablehnen dOrften. 
Also auch dann nieht, wenn sie ihn fUr ganz ungeeignet halt en ? Die 
Kommission soli "fOr jedes Fach" von der Regierung ·eingesetzt oder 
von der Gesamtheit der Fachgenossen gewahlt sein; ihre Beurteilungs
grundsatze mfiBten auBerst streng und die Regierung bei ihren Beratungen 
vertreten sein; alles Material "und au e h das Votum einer oder mehrerer 
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Fakultiit~n" muBte ihr vorgelegt werden. Nur dann wiire der Staat ge
siehert, wurdige Kandidat~n fiir die Privatdozentenlaufbahn zu gewinnen. 
PersHnliehe Fuhlungnahme mit dem Kandidaten dureh Habilitationsvor
trag usw. wird daher fUr entbehrlich gehalten, obgleich manche Zuriick
stellungen und Abweisungen mit auf Grund mangelhafter Ergebnisse des' 
Habilitationsvortrags und Kolloquiums erfolgen. Ieh glaube, es Iiegt 
auf der Hand, daB dieses Verfahren, bei dem die Regierung einen recht 
erheblichen Druck ausiiben Mnnte, sehr viet schlechter ist, als das bis
herige Verfahren. Mir scheint, daB Be c k e r nicht die richtige Vorstellung 
von dem jetzt geltenden Verfahren hat. Nach seiner Meinung ist "bisher 
die Habilitation, wenigstens in den medizinischen und philosophischen 
Fakultiiten, vielleicht mit Ausnahme von Berlin, und zum Teil auch in 
den anderen Fakultiiten ausschlieBlich von dem zustiindigen Fachordi
narius abhiingig". Ich habe vorher auseinandergesetzt, inwieweit das 
fUr viele medizinische und naturwissenschaftliche Fiicher zutrifft, be
sonders so weit es uberhaupt die Zulassung zu den Habilitationshandlungen 
betrifft. Nicht aber hinsiehtlich der Beurteilungsart. Hier werden vi,el
mehr von der Fakultiit stets je nach der besonderen Art der Habilitations
schrift - nicht nach der Art des Sonderfaches - zwei Berichterstatter 
besteUt, die der Fakultiit zu berichten haben. Jedes Mitglied erhiilt die 
Arbeit zugestellt und kann sie nachpriifen und es kommt daher nicht 
selten vor, daB die Fakultiit auf Grund der Beriehte oder der 'Wunsche 
eines anderen Fakultatsmitgliedes noch Verbesserungen und Anderungen 
der Habilitationsschrift verlangt, bevor sie den Anwiirter zu weiteren 
Habilitationshandlungen zulaBt. Und dann erst erfolgt Vortrag und 
Kolloquium vor der ganzen Fakultat, bei der wieder jedes Mitglied ein
greifen kann. Bei der Kommission wiirden dagegen lediglich Fachaus
schiisse die wissensehaftlichen' Arbeiten durchsehen, also, wenn sich 
jemand fUr Volkswirtsehaftslehre habilitieren will, nur Volkswirtschaftler 
zu urteilen habert, aueh wenn die Arbeiten ins geschichtliche oder staats
reehtliche Gebiet ubergreifen; wiihrend in den Fakultiiten stets mehrere 
Saehverstandige da sind, die den verschiedenen Seiten der 'Arbeiten ge
recht werden kHnnten. Das einzige, was durch die Kommission ausge
schlossen werden kann, ist der iiberragende und unter Umstiinden un
berechtigte EinfluB des Fachordinarius. Aber soli ten dafiir nicht vielleicht 
andere Schad en eingetauscht werden? . Sollten nicht Regierungsvertreter 
oder von der Regierung ernannte oder der Gesamtheit der Fachgenossen 
gewiihlte Sachverstandige, trotzdem sie in sittlieher und geistiger Hin
sicht so unendlich hoch iiber den FakultiitsmitgUedern stehen, auch 
M,enschen sein, menschliche Schwachen besitzen und Einfliissen poli
tischer, gesellschaftlicher, freundschaftlicher und verwandtschaftlicher 
Natur zugiinglich sein? Und sollte diese Gefahr nicht dann eine besonders 
groBe sein, wenn die Urteile ohne. persHnliche Fuhlungnahme mit dem 
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Anwartet von einem engen Kreis von Fachgenossen gefallt werden miissen? 
GewiB, das jetzige Verfahren bei der Zulassung von Privatdozenten hat 
seine Mangel, aber die Vorschlage Beckers scheinen sie mir nicht zu be
seitigen, sondern zu erMhen. Mir persHnlich Iiegt sogar der Gedanke, 
eine mHglichst unabbangige BeMrde neben den Fakultaten zu besitzen, 
die bei Berufungs-, Habilitations- und anderen wichtigen Fragen' mit
zusprechen batte, gar nicht fern. In dem von mir vor 12 Jahren verfaBten 
und nicht vollendeten Aufsatz zur Hochschulreform ist der Gedanke 
eines "Hochschulbeirats" entwickelt, der bei Berufungen und eventuell 
auch Habilitationen als "beratende BeMrde" mitzuwirken batte. Ober 
seine Zusammensetzung schrieb ich folgendes: iwei Drittel gewahlt von 
den Fakultiiten und den Extraordinari- und Privatdozentenvertretern 
aller Universitaten, ein Drittel vom Konig ernannt. Die 'Wiihlbarkeit 
ist ,nicht gebunden an die Eigenschaft als Hochschullehrer. Und dazu 
bemerkte ich: "Jetzt (Althoff!!) werden ja doch immer noch eine Reihe 
von Leuten gefragt, die nicht den Fakultiiten oder wenigstens nicht der 
interessierten Fakultat angeMren. Das Bedenkliche dieses an sich not
wendigen Verfahrens liegt darin, daB diese hinter den Kulissen wirkenden 
Berater keine Verantwortung haben und dadurch allerlei Ranken und 
Umtrieben Tiir uqd Tor geHffnet wird .. In dem Hochschulbeirat wiirde 
das willkiirliche Verfahren organisiert und die Mitglieder zu verantwort
lichen Beratern gemacht." Ich komme auf diesen Gedanken weiter unten 
zuriick. - Ich sehe den Weg zur Verbesserung des jetzigen Verfahrens 
oder richtiger zur besseren Handhabung des Verfahrens auf anderem 
Gebiete. Gegen unberechtigte Zuriickweisungen geeigneter Bewerber 
gibt es zunachst den Schutz, daB ein Zuriickgewiesener nicht nur noch 
einmal sich an dieselbe Fakultat wenden, sondern auch eine andere Uni
versitat aufsuchen kann. Des weiteren ware es empfehlenswert, eine 
NachpriifungsbeMrde zu schaffen, die von den Zuriickgewiesenen an
gerufen werden kann. Diese batte dann zunachst ein ausfiihrlich begriin
detes Urteil iiber die Griinde der Zuriickweisung von der betreffenden 
Fakultat einzuforden und je nach der Begriindung samtliche oder nur 
einen Teil der Habilitationshandlungen von dem Bewerber vor ihrem 
Forum wiederholen zu bissen. Kommt sie zu einem anderen Urteil, wie 
die Fakultat, so kann sie die Angelegenheit unter naherer Begriindung 
zu nochmaliger Priifung an die Fakultat zuriickweisen, der es dann frei 
steht, ob sie ihre erneute Priifung nur auf Grund der Ausfiihrungen der 
NachpriifungsbeMrde oder nach' nochmaliger Vornahme eines Kolloquiums 
mit dem Bewerber vornehmen will. Kommt die Fakultat wieder zu einem 
ungiinstigen Ergebnis, so hat sie erneut der NachpriifungsbeMrde zu be
richten, die nun beschlieBen kann, ob es damit sein Bewenden hat oder 
der Abgewiesene nach einer bestimmten Frist zu erneuten Habilitations
handlungen zugetassen werden m uB. Ich glaube, daB derartige Faile, 
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soweit es sieh um eehte Wissensehaftler handelt und nieht politische. 
religiOse und gesellschaftliehe Stromungen bestimmend sind, nieht oft 
vorkommen werden. Selbst bei Genies, wo die Dinge ja besonders 
sehwierig liegen, weil aueb sehr kluge Beurteiler die Genialitat noeh nieht 
gleieh zu erkennen vermOgen, sind Zuraekweisungen von der _ Privat
dozentenlaufbahn, falls sie sie ergreifen wollten, nieht haufig vorgekommen. 
Auf die Zusammensetzung dieser NaehprilfungsbehOrde gehe ich noeh 
weiter unten ein. Diese MaBregel ist aber lediglieh geeignet, ungereehte 
Zurilekweisungen zu verhindern, nieht aber die Bequemliehkeits- und 
Gefalligkeitshabilitationen zu vermeiden und die Oberfilllung des Privat
dozententums zu vermitldern. Man hat in dieser Hinsieht vorgesehlagen, 
den Assistenten der medizinischen und naturwissensehaftliehen An
stalten, vielleieht aueh- der grOBeren Seminare in der reehts-, naturwissen
sehaftliehen und philosophisehen Fakultat auf Vorschlag der betreffenden 
Faehkreise die Erlaubnis zur Abhaltung von Vorlesungen fUr die Dauer 
ihrer Assistentenstellung zu erteilen. Ich habe gegen diesen Vorsehlag 
groBe Bedenken, wei! bei diesem Verfahren die Angelegenheit noeh we it 
mehr in die Hande der Faehvertreter gelegt wiirde ,als bisher und sie VOT 

all em ganz unwirksam sein wiirde. Den Assistenten ware damit wenig 
gedient; sind sie sieh darilber ktar, daB sie die "venia legendi" mit Aus
scheiden aus der Assistentenstellung wieder verlieren werden, so wird 
sie diese Erlaubnis nieht an ihre Stellung fesseln und ihnen als wenig wert
voll erseheinen, da sie als akademisehe Lehrer "auf jederzeitigen Wider
ruf" - es braueht Ihnen ja nur die Assistentenstelle gekilndigt zu werden 
- doch nieht filr voll angesehen werden. Das Streben der Besseren 
oder Ehrgeizigen wird daher unter allen Umstanden dahingehen, sieh 
regelreeht als Privatdozenten zu habilitieren, was Ihnen ja doeh unter 
keinen Umstanden verwehrt werden kann, wenn sie die Bedingungen 
erfiillen. Und dann ware man doch im groBen und ganzen wieder auf 
dem alten Standpunkt. fch halte nur folgendes fUr wirksam: I. an s tan -
dige, einigermaBen auskOmmliche, steigende Gehalter 
filr die Assistenten, so daB in der Zulassung zur Privat
dozentur nicht mehr das einzige Mittel liegt, urn sie 
I an g e in i h r enS tell u n g e n z u e r h a It e n. Das ist freilich eln 
Vorschlag, der in absehbarer Zeit nieht wird verwirklieht werden kOnnen; 
2. eine Bestimmung, daB· habilitierte Assistenten aus 
ihren As·sistentenstellungen nur naeh denselben Grund
satzen entfernt werden durfen, wie aus der Privatdozen
t u r; 3. e i ne Best im mung, won ach die Pri v a td 0 zen ten in 
denjenigen Fachern, filr die es besondere wissenschaft
Iiehe und Lehranstalten gibt, ein 'Anreeht an HOrsate, 
Lehr- und Forsehu'ngsmittel des Instituts haben, soweit 
dies mit der Ordnung in dem Institut vereinbar ist. 
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Aile drei Vorsehlage warden das Obel an der 'Wurzel anpacken und 
nieht nur auch den Assistenten, Privatdozenten, die auf die Hilts
mittel einer Offentlieheit Lehr- und Forsehungsanstalt unbedingt ange
wiesen sind, die notwendige wissensehaftliehe Unabh,angigkeit und Frei
heit versehaffen, sondern aueh den von allen Seiten als ungesund betraeh
teten Bequemliehkeits- und Gefalligkeitshabilitationen ein Ende bereiten. 
Denn gerade ein bequemer und Reibungen seheuender Ordinarius wird sieh 
sehr hOten, einen Assistenten nur der Bequemliehkeit halber zur Privat
dozentur zuzulassen, wenn er weiB, daB dieser dadureh viel unabhangiger 
von ihm wird als bisher und jeder Anstaltsleiter wird es sieh viel reiflieher 
als bisher Oberlegen, ob er einen Assistenten zur Habilitation ;luffordert, 
nur urn ihn noeh langere Zeit an sieh zu fesseln. Und aueh fOr viele As
sistenten wOrde ein auBerlieher Anreiz zur Habilitation fortfallen, wenn 
er dureh Uingeres Verbleiben in seiner Stelle nicht nur fOr seine Ausbildung 
Vorteile, sondern aueh in wirtschaftlicher Hinsicht Erleichterungen 
erhielte. Das sind ja freilich MOglichkeiten, die auf uriabsehbare Zeit in 
dem geknechteten, verarmten und von Parteiungen zerrissenen Deutsch
land nur fromme WOnsche bleiben werden, hier doch aber der Vollstandig
keit halber angefOhrt werden sollen. -

Ich verkenne keineswegs, daB man gegen meine beiden zu 2 und 3 
gemachten VorschUige erhebliche Bedenken auBern wird. Mit Recht 
wird man zunachst fragen, ob nicht gerade dadurch die Qualitat der 
Bewerber herabgesetzt werden wird, daB der Institutsleiter gerade die 
steifnackigen und selbstandigen Charaktere und Begabungen, denen die 
wissenschaftliche Arbeit heilig und Sache der ganzen PersOnlichkeit ist, 
ablehnen, die gewandten, biegsamen, oberflachlichen 'PersOnlichkeiten 
dagegen unbedenklich annehmen wird. Auch sei die Gefahr von Lwistig
keiten zwischen Chef und Assistent urn so grOBer, je hervorragender und 
selbstandiger die PersOnliehkeiten seien und bei der ganzen Natur wissen
schaftlicher Arbeit, die, je besser sie sei, auch urn so tiefer die ganze Per
sIJnlichkeit ergreife, sei es unmOglich und die Sache aufs starkste schadigend, 
wenn man einander Widerstrebende durch Verwaltungsbestimmungen 
zu gemeinsamer Arbeit zwange. Das sind gewiB berechtigte Bedenken, 
die aber vielleicht Mchstens fOr eine Obergangszeit ernstlieh in Betraeht 
kommen kOnnten. Spater wird aber die PrOfung, ob die beiden - Chef 
und Assistent - auch innerlich auf die Dauer zusammenpassen, von selbst 
besonders grOndlieh werden, bevor der Schritt zur Habilitation getan wird, 
und da werden dann von beiden Seiten die sachlichen GrOnde Oberwiegen. 
Es hieBe doch die geistige u,nd sittliche Stufe der Beteiligten arg verkennen, 
wenn man meinte, es warden persIJnliche und gesellschaftliehe Gegensatze 
llieht Oberwunden werden kIJnnen, wenn im obrigen das Verhaltnis auf 
Aehtung vor der beiderseitigen wissensehaftliehen TOehtigkeit und der 
LIebe zur gemeinsamen Wissensehaft beruht. Fehlt beides, so ist das 

.3'" 
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Verhliltnis ein unsittliches und muB gelHst werden, und gerade dann werden 
die stlirksten PersHnlichkeiten Kampf und Entbehrungen auf sich nehmen. 
Alles wird darauf ankommen, welche Bestimmungen man hinsichtlich 
der praktischen Ausfilhrung meiner Vorschllige machen wilrde, d. h. 
wer im Einzelfall zu entscheiden hat, ob der habilitierte Assistent seine 
Stellung· als Assistent aufgeben muB und inwieweit die Ordnung im 
Institut das Anrecht der Privatdozenten an Lehr- und Forschungsmitteln 
beschrankt. Hierfilr durften' weder Fakultaten noch Regierung alleirrmaB
gebend sein, sondern hier muBte im Notfal! ein Hochschulbeirat mitwirken. 
Nicht wei! ich an sich MiBtrauen gegen die Fakultliten hlitte, aber weil 
es sich hier urn so heikle 'Angelegenheiten handeln kann, daB es wiln
schenswert ist, eine mHglichst unabhlingige und Hrtlich nicht beteiligte 
Stelle zur Verfugung zu haben. Der Regierung und namentlich einer 
parlamentarisch abhlingigen wurde ich am wenigsten die Entscheidung 
ilberlassen, da sie die geringste Sicherheit fUr Unparteilichkeit gibt und 
bei ihren Entscheidungen nur zu leicht politische Gesichtspunkte mit
spiel en konnten. -,- 1m ubrigen rechne ich bei allen diesen allenfalls zu 
treffenden Bestimmungen viel weniger auf eine rechtliche, wie auf eine 
sittliche Wirkung. Durch die groBere Sicherung, die der Privatdozent
Assistent fur seine ganze wissenschaftliche Wirksamkeit erhalt, wird 
mancher Grund fur MiBhelligkeiten und Verbitterungsgefuhl fortfallen 
und dadurch Stoff zu Streitigkeiten und Norgeleien auf beiden Seiten 
beseitigt werden; ,der Chef wird, auch wenn manche Unbequemlichkeiten 
damit verbunoon sein mogen, sich mit den Eingenheiten seiner Mit
arbeiter leichter abfinden, wenn er sie wissenschaftlich schlitzen kann 
und wenn er weiB, daB ihre Zukunft nicht von ihm allein abhangt.'--

Am meisten Bedenken wird der Vorschlag begegnen, daB den Privat
dozenten ein Anrecht an Horsale, Lehr- und Forschungsmittel der wissen
schaftlichen Universitiitsanstalten gegebeu wird, soweit dies mit der 
Ordnung im Institut vereinbar ist. Die Privatdozenten werden finden, 
daB durch den Zusatz ihnen mit der andern Hand genom men wird, was 
·ihnen mit der einen gegeben werden soli, und die Institutsleiter werden 
mannigfache sachliche Grunde dagegen geltend machen. Die Fulle der 
sachlichen Gegengrunde kenne ich aus eigener Erfahrung sehr genau 
und ich gebe mich gar keiner Tauschung daruber hin, daB das den Privat
cozenten einzuraumende Recht ein in vielen Fiichern nur au Berst be
schranktes sein kann. Es ist natiirlich ganz ausgeschlossen, daB der Insti
tutsleiter weiter die Verantwortung fur die ganzen Anstaltseinrichtungen, 
die wertvollen und durch zu hliufige Benutzung leidenden Instrumente 
und Apparate ubernehmen kann, wenn er ohne.weiteres gezwungen ware, 
jeden Privatdozenten seines Faches sie zu Lehr~ und Forschungszwecken 
zu ubergeben; es ist noch weniger mHglich, daB der Leiter einer Klinik 
gezwungen sein sollte, Arzten, aber die ihm keine Disziplinargewait 
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zusteht, Kranke seiner Klinik zu Lehr- und Forschungszwecken zu fiber .. 
geben j es ist eben so selbstverstandlich, daB die Sammlungen und Museen 
groBer wissenschaftlicher Anstalten, deren Zusammen- und Aufstellung 
auf der unabIassigen Arbeit des Leiters und seiner Mitarbeiter beruht und 
deren persHnliches geistiges Eigentum ist, auch nur mit starken Vorbehalten 
und Sicherungen anderen Dozenten zur Verffigung gestellt werden kHnnen 
und daB ebenso das erste Anrecht .an Lehr- und Forschungsmitteln, sowie 
HHrsalen den am Institut angestellten Lehrkraften gebfihrt und dadurch 
die Zahl derjenigen Dozenten, denen dariiber hinaus noch HHrsale des 
Instituts zu ihren Vorlesungen zur Verfiigung gestellt werden Mnnen, 
eine beschrankte sein muB!). DaB diese ganz selbstverstandlichen sach
lichen Griinde in erster Linie stehen und allen anderen vorgehen, ist wohl 
jedem klar. Und deswegen ist es auch sicher, daB an den grHBten Uni
versitaten fiir viele Privatdozenten das Anrecht mehr auf dem Papier 
stehen oder wenigstens sehr eingeengt sein wird. An mittleren und kleinen 
Universitaten, wo oft nur ein oder zwei Dozenten neben dem ordentlichen 
Professor vorhanden sind, wird aber eine bei den menschlichen Schwachen, 
von denen auch die planmaBigen Professoren nicht frei sind, mogliche 
schikanHse Behandlung von Privatdozenten, die nicht Assistenten sind oder 
vielleicht wegen MiBhelligkeiten aus der Assistentenstelle ausschieden, un
mHglich gemacht. Und selbst an den groBen und grHBten Universitaten wird 
manchen Dozenten durch die Bestimmung selbst in ihrer beschrankten An
wendung eine groBe Erleichterung gewahrt werden und deswegen wird es 
auch notig sein, eine allgemeine Ausfiihrungsbestimmung in dem Sinne zu 
machen, daB b~i der Oberlassung von Horsaien und Lehrmitteln in erster 
Linie diejenigen Dozenten beriicksichtigt werden miissen, die es am notig
sten haben, d. h. denen die MHglichkeit fehlt, sich in anderer Weise die fiir 
ihre Lehrtatigkeit notigen Raume und Einrichtungen zu beschaffen. -

AIle diese Vorschlage sind abergar nicht oder in nur sehr geringem 
Grade geeignet, die BefHrderungsverhaltnisse der Privatdozenten zu 
verbessern. Das ist ja zweifellos eine besonders groBe Schattenseite der 
akademischen Laufbahn, die unter den trostlosen lukunftsaussichten 
des Deutschen Reiches sich noch verscharfen werden, daB die lahl der 
planmaBigen Stell en auch nicht annahernd in Einklang mit der lahl 
der Anwarter gebracht werden kann. Die Schwierigkeiten, die hier vor
liegen, sind in der Hauptsache geldlicher Natur, das MiBverhaltnis wird 
daher in der Zukunft noch starker werden. Nur ein Mittel gibt es, das 

1) Ieh selbst habe in meinem groBen Institut 7-8 Hor- und Kursslile; bei 
der groBen Zahl der Vorlesungen und Kurse, sowie der erhebliehen Anzahl von 
habilitierten Abteilungsvorstehern und Assistenten wUrde ich kaum mehr als 
~-5 Dozenten meines Faehes HorslUe fUr eine beschrlinkte Stundenzahl Uber
lassen konnen, und auch dies wUrde unter den jetzigen Verhliltnissen des Aeht
stundenarbeitstages fUr das niedere Personal nur moglich sein, wenn. dieses 
Personal vermehrt wird. 
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wenigstens eine nicht unerhebliche Besserung bringen wird, das ist die E i n
fahrung ein er Al tersgrenze fOr die planma6ig angestellten Professoren. 
Dies Verlangen ist eigentlich ein ganz selbstverstandliches und gerade 
bei den Professoren insofern ohne Harte und Schadigung der Sache leicht 
durchfOhrbar, als es sich hier nur darum handeln wOrde, da6 sie als Haupt
(ja mitunter einzige) vertreter des Faches ausschieden, die Berechtigung 
zum Halten von Vorlesungen jedoch beibehielten. Zweifelhaft kann 
man nur sein, in welchem Lebensalter die "Emeritierung" eintreten sol1. 
In Osterreich war das 70. Lebensjahr festgesetzt, im zaristischen Ru6land 
eine Dienstzeit von 35 jahren, was, da auch dieAssistententeit mitgerechnet 
wurde, in der Regel einem Lebensalter von 60 jahren entsprach. Man 
Mnnte bei uns die Mitte, das 65. vollendete Lebensjahr, wahlen j aber 
selbst wenn man erst das 70. jahr einfOhren wollte, ware dasschon eine gro6e 
Verbesserung, nicht nur fOr den Nachwuchs, sondern auch fOr die Mehrzahl 
der Abgehenden und die Studierenden. Denn es sind doch wirklich nur 
Ausnahmefalle, wenn ein Professor, der die 70 Oberschritten hat, den 
Aufgaben seiner Stellung gerecht werden und vor allem der akademischen 
Jugend noch etwas leisten kann. Ganz besonders in den praktisch-medi
zinischen Fiichern und den medizinischen und naturwissenschaftlichen 
Fiichern, zu denen die Leitung eines grl)6eren Institutes und ein aus
gedehnter demonstrativer und experimenteller Betrieb bei Forschung 
und Unterricht gehort. Hier wird die Oberwiegende Anzahl der am Ende 
der sechziger Lebensjahre Stehenden, schon kl)rperlich versagen und 
diejenigen, die sich Mrperlich und geistig frisch erhalten haben, werden 
glacklich sein Mnnen, von zahlreichen zeitraubenden Pflichten des Haupt
amts und mancher Nebeniimter befreit sich in Ruhe der Ihnen besonders 
am Herzen liegenden wissenschaftlichen und Lehraufgaben widmen 
zu konnen, und sie werden auch, wenn sie nicht mehr die Hauptvertreter 
ihres Faches 'sind, genOgend ZuhOrer und Mitarbeiter find en. Diejenigen 
aber, die geistig fertig sind und den gewohnten Beruf nu'r noch 
als notwendigen Lebensreiz brauchen, mOssen gerade im Interesse 
der Sache ausscheiden und dann selbst bedauern, daB sie es nicht 
friiher getan haben, als sie noch leistungsfiihig genug waren, urn sich 
der Ruhe des Alters und geistigen Neigungen widmen kl)nnen, zu denen 
ihnen die BOrde des Amtes bisher keine Zeit lieB. - Die Widerstande 
gegen die EinfOhrung einer Altersgrenze liegen auch fast ausschlie8lich 
auf dem Gebiete, das sich stets einer durchgreifenden Neuordnung 
der Dinge entgegengestellt hat, dem materiellen. Viele trennen sich 
deswegen schwer selbst dann von ihrem Amte, trotzdem sie selbst sich 
ihm nicht mehr gewachsen fOhlen, wei! sie mit dem Ausscheiden eine sehr 
gr06e EinbuBe an ihren Einnahmen erleiden. Zwar nehmen die Profes
soren bekanntlich die Sonderstellung unter den Beamten ein, daB sie 
Iberhaupt nicht eigentlich in den Ruhestand treten ("pensioniert" werden), 
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SoRdem nur von ihren Hauptpflichten, der Pflicht zur Abhaltung von 
Vorlesungen entbunden ("emeritiert") werden, aile Rechte aber und 
deshalb auch ihr voiles Gehalt mit Wohnungsgeldzuschu8 behalten. 
Das ist aber oft genug nur der kleinere Teil ihrer Gesamteinnahmen 
Hnd betragt im Durchschnitt hOchstens 7400 M. (HOchstgehalt 6600 M., 
durchschnittlicher Wohnungsgel~zuschu6 7-800 M.), also so viel, wie 
beute ein StraBenbahnschaffner erbalt und weniger, als ein ungelernter 
Eisenbahnarbeiter von 23 Jahren heute verlangt. Es ist zum mindesten 
in der heutigen Zeit ein unbilliges Verlangen, da8 jemand nach einem 
arbeitsreichen Leben freiwillig auf eine weit hOhere Einnahme verzichten 
soil, zurrtal wenn er in seinen Pensionsverbaltnissen tatsachlich schlechter 
steht als aile ubrigen Beamten. Ein Beamter, der im Alter von 65 oder 
gar 70 Jahren aus seinem Amt scheidet, N'erliert in der Regel nur den 
4. Teil seines bisherigen Diensteinkommens, beim Professor kann aber 
der Verlust erheblich mehr als die Hlilfte betragen, selbst wenn man 
das Einkommen aus mit dem Hauptamt verbundenen Neb~nlimtern 

nicht mitrechnet. Wlihrend bei allen anderen Beamten - eben weil sie 
ein feststehendes Diensteinkommen haben und nicht mit einem groBen 
Teil auf wechselnde Gebuhren angewiesen sind - das Ruhegehalt in einem 
bestimmten Verhliltnis zu ihrem Diensteinkommen steht, ist das bei 
den Professoren nicht der Fall und das ist aus zwei Grunden besonders 
empfindlich. Erstens erreichen sie in vielen Flichern eine planmliBige 
Stelle erst, nachdem sie sich klirglich durch das Leben geschlagen und 
keine MOglichkeit geMbt haben, fur ihr Alter etwas zuruckzulegen, und 
beziehen dann zunachst ein Einkommen, das es ihnen ebenfalls ganz un
mtlglich macht, auch nur durch Lebensversicherungsbeitrage fur die 
.Zukunft ihrer AngeMrigen zu sorgen und zweitens sind auch cHe Bezuge 
:fOr Witweri und Waisen ulJgewtlhnlich niedrige und stehen in keinem 
Verhaltnis zu der ganzen Lebenshaltung, zu der ein Professor durch 
Leistungen und Einnahmen berechtigt war; denn das Witwengehalt 
hat den Htlchstbetrag von 2000 M., d. h. ein kummerliches Almosen, 
wenn der Gatte ohne Hinterlassung eines grtlBeren Vermtlgens stirbt. 
Und bei wie vielen Professoren ist das in der Zukunft zu erwarten, wo 
die ungeheure Htlhe der Einkommens- und Vermtlgenssteuern und die 
bevorstehende Vennogensabgabe weitere Ersparnisse fast unmOglich 
roachen und die gemachten Ersparnisse zum grtlBten Teil aufzehren wird? 
Deswegen wird die Voraussetzung fUr die Einfuhrung einer Altersgrenze 
cine grundlegende Anderung in den Ruhestandsgebaltern und der Witwen
und Waisenfilrsorge sein; zum allermindesten wird es nMig sein, daB 
dem Professor das ihm vom Staat gewlihrleistete Einkommen aus Vorlesungs
gebilhren, das jetzt 1200 M. betragt, aber ganz allgemein den veranderten 
lebensverbaltnissen und dem veranderten Geldwert entsprechend zu' 
erhOhen ware, auch nach seinem ROcktritt belassen wird und die Witwen-
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und Waisengeh~Hter, wie bei den anderen Beamtengruppen, in ein be
stimmtes Verhaltnis zu seinem gesamten Diensteinkommen gebracht 
werden. Das ist trotz der wechselnden Hohe des Diensteinkommens 
moglich, wenn man den Durchschnitt der letzten zehn Jahre des wech
selnden Einkommens zu dem festen Gehalt zurechnet. Besser ware es ,,-, -

noch, wenn man eine ahnliche Berechnung auch fOr das Ruhegehalt der 
Professoren vornahme, wobei natorlich' bei den ObermaBig hohen, aber 
im allgemeinen doch recht seltenen Einnahmen aus Vorlesungs-, PrOfungs.
und sonstigen GebOhren entsprechende KOrzungen vorzunehmen waren; 
aber dann wOrde es doch vermieden, daB Professoren, die ein Dienstein
kommen von 20-25 000 M. hatten, in einem Alter, wo die Gesundheit 
allmahlich hinfaIIig wird und der Verzicht auf die gewohnlichen Lebens
bequemlichkeiten besonders hart empfunden werden muB, auf den dritten 
Teil ihrer bisherigen Einnahmen gesetzt werden. Bei ErfOllung dieser 
Voraussetzungen wird der iWiderstand gegen die EinfOhrung einer Alters
grenze von selbst schwind en ; und ihre ErfOlIung Iiegt ja auch im Interesse 
der Privatdozenten, die als zukOnftige planmaBige Professoren ja mit
beteiligt sind. Dann wird man auch ohne Bedenken das vollendete 
65. Lebensjahr als Altersgrenze wahlen konnen, vielleicht nicht ohne in 
einer etwa zehnjahrigen Obergangszeit eine hOhere Grenze festzusetzen, 
etwa so, daB alle diejenigen, die bis zehn Jahre vor dem EriaB der neuen 
Bestimmungen zu planmaBigen Professoren ernannt waren, erst mit 
vollendetem 70. Lebensjahr auszuscheiden hatten. -

Alle diese VorschHige erscheinen mir erheblich wertvoller fOr die 
Privatdozenten, als die Gewahrung von groBeren Rechten bei Habili
tationen und Berufungen 1). Des s 0 i r hat vorgeschlagen, daB man den 
Privatdozenten bei Habilitationen und Berufungen ein Mitwirkungsrecht 
einraumen solIe. Gegen die Mitwirkung bei den Habilitationen habe ich 
erhebliche Bedenken - der junge Privatdozent, der als Gelehrter und 
Lehrer im allgemeinen selbst bei groBer Begabung ein Anfanger ist, wird 
selten ein genOgend sachverstandiger und gerechter Beurteiler fremder Lei
stungen sein. Die Jugend ist leidenschaftIich und ungerecht, und das ist gut; 
aber gerade deswegen taugt sie am wenigsten dazu, in Dingen der Kunst und 
Wissenschaft zu Richtern gemacht zu werden. Vnd bei aen alten Privat
dozenten besteht wieder die Gefahr - mit diesen Menschlichkeiten muB man 
nun einmal rechnen-, daB sie dasAuftreten eines neuen Wettbewerbers, der 
ihre an sich vielleicht schon schlechten Aussichten auf eine bessere Zukunft 
noch verschlechtert, mit VnlustgefOhlen erfOlIt und deswegen unbewuBt 
ihr Vrteil beeinfluBt und die Sachlichkeit beeintrachtigt. Die Interessen 

1) Auf die weitgehenden Forderungen von Prof. J a cob so h n (Die Privat
dozenten und die Zukunft der deutschen Universitllten, VerI. S. Karger, Berlin 
1919) naher einzugehen, erscheint mir iiberflUssig, da sie nicht von sachlichen, 
sondern ausschlie6lich von pOlitischen Erwagungen ausgehen. 
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der Privatdozenten werden genugend gewahrt, wenn sie eine Vertretung 
in der Fakultlit haben, wo sie, wenn sie im Recht sind, sicherlich die Macht 
haben werden, Unsachlichkeiten der planmliBigen Professoren erfoigreich zu 
beklimpfen. Inwieweit eine Beteiligung der Privatdozenten bei den Beru
fungen erwunscht und durchfUhrbar ist, darauf gehe ich noch im nlichsten 
Abschnitt ein. 

4. Das Berufungswesen. 
Das Vorschlagsrecht der Fakultliten, d. h. das Recht bei den Er

nennungen und Berufungen der Professoren mitzuwirken dadurch, daB 
sie der Regierung bei der Besetzung frei gewordener oder neuerrichteter 
Professuren Vorschllige machen, ist keineswegs ein altes und satzungs
gemliB festgesetztes. In den Satzungen der Universitlit Berlin yom 
Jahre 1811 ist davon keine Rede und auch in dem Entwurf der vier 
"kommitierten" Pr"fessoren (Schleier macher, Sa vign y, R udol phi, 
Boeck) yom 27. Juni 1812 ist ein derartiges Recht nicht geforderP). 
Erst in einer Eingabe des Rektors und Senats yom 16. August 1843 (ge
zeichnet Raumer, Lancizolle, Muller, TrendeJenburg) wird dem 
Ministerium die Bitte ausgesprochen, es wolle "uber neue Anstel
lungen die Gutachten der Fakultliten und, notigenfalls des Senates, 
erfordern und moglichst berucksichtigen". Begrundet wird sie damit: 
"Niemand kann und sQll besser wissen, welcher Lehrer die Universitat 
bedarf als sie selbst. Stlinde ihr indes die Berufung und Anstellung allein 
zu, so lieBe sich befUrchten, sie konne hierbei einseitig und eigennutzig 
yerfahren2)." Erst allmahlich hat sich als ein Gewohnheitsrecht ausge
bildet, daB die Fakultaten yom Minister befragt werden, ein Recht, das 
erst in neuerer und neuster Zeit satzungsgemaB festgelegt wurde und 
z. B. in den Satzungen der Universitat Kiel noch bis zum Jahre 1917 ganz 
fehlte. Strittig blieb es auch bis in die neuste Zeit, ob die Pflicht der 
Befragurtg der Fakultaten sich nur auf freigewordene oder auch neuer
richtete, also zum ersten Male zu besetzende Professuren bezoge. Mini
sterialdirektor Althoff nahm fUr den letzten Fall ein ausschlieBliches Be
setzungsrecht durch die Regierung in Anspruch. In den letzten Jahren 
noch unter dem Ministerium Trott zu Solz wurde dann bei allen. Neu
ordnungen der Fakultatssatzungen das Recht der Fakultliten in der Fas
sung festgelegt, daB der Minister bei.Neubesetzungen freigewordener und 
Errichtung neuer Professuren "in d er R ege I" die Fakultat befragen 5011 3). 

1) Le nz,Oeschichte d. Kgl. Friedrich-Wilhelms-Univers. Berlin. Bd.IV,S.221. 
2) Ebenda, Bd. IV, S. 596. 
3) Die Satzungen <Ier Berliner Universitlit enthalten die Bestimmung auch 

jetzt noch nicht, nur in den Fakultlitssatzungen, z. B. denen der medizinischen 
FakuItlit yom 9. Juni 1914, ist es in sehr bescheidener Form ausgesprochen: " 1st 
ein Ordinariat oder Extraordinariat erledigt, so ist der FakulUit gestattet, drei ge
eigncte Manner mittels eines motivierten Outachtens dem Minister vorzuschlagen. " 
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Det Zusatz "in der Regel" gibt dem Minister also die MOglichkeit und das 
Recht, inAusnahmefallen von derVorschrift abzuweichen. Doch ist davon 
auch zu einer Zeit, als das Recht der Fakultaten noch nicht satzungs
gema6 festgeJegt war, nur au Berst selten Gebrauch gemacht worden. 

In der Offentlichkeit und besonders in der liberalen und demokrati
schen Presse hat man das Recht aber filr eill so wichtiges und verbrieftes 
gehalten, daB schon dann Einspruch erhoben wurde, wenn die Regierung 
auch nur in der Reihenfolge der von den Fakultaten Vorgeschlagenen bei 
der Ernennung abwich. Trotzdem diese Art der Ernennimg der Profes
soren- die gemeinschaftliche Arbeit von Universitat und Regierung 
dabei - verschieden gehandhabt wurde und zeitweise die Mitwirkung 
der Regierung in nichts anderem bestand, als die Vorschlage der Fakul
taten zu bestatigen, hat es sich im ganzen vollkommen bewahrt, wenn 
auch besonders von den nicht in der Fakultat sit zen den UniversiHits
lehrern Ofter schwere Angriffe dagegen gerichtet wprden sind und der 
Unterstaatssekretar Becker auch jetzt die Mitwirkung der Fakultaten 
nur als ein notwendiges Obel zu betrachten scheint, wenn er beweglich 
die Gefahren schildert, die von den Fachpapsten und Schulen drohen, 
die vielversprechende Minderheiten unterdrilcken Mnnten, und meint, 
daB erfahrungsgemaB die Regierungen ein offeneres Auge filr den Wert 
des Neuen zu besitzen pflegen als die "Ieicht im Alexandrinertum er
starrenden Schulhaupter"l). Wie sehr sich das yerfahren im ganzen be
wahrt hat. dafilr mOchte ich einen Zeugen anfilhren, dem konservative 
Gesinnung und Voreingenommenheit filr Alteswirklich nicht vorgeworfen 
werden kann. Wilh.el m Ostwald schreibt: "So finden wir denn auch 
die deutschen groBen Entdecker ganz vorwiegend als Universitatspro
fessoren tatig, und zwar sind die meisten bereits in ziemlich jungen Jahren 
zu entsprechenden SteIIungen gelangt. Hierfilr funktioniert also die yer
fassung unserer Universitaten, so verbesserungsbedilrftig sie nach anderen 
Richtungen sein mag, recht gut S)." Und weiter: "Diese Umstande erkHiren, 
warum bei uns das ungliickliche Genie nur in dem FaIle aufzutreten pfIegt, 
wo es den Betreffenden an den erforderlichen persOnIichen Eigenschaften, 
insbesondere Ausdauer und Konzentrationsfahigkeit gefehlt hat." Und 
weiter: "In den anderen Kulturlandern hat sich ein solcher zweckmaBiger 
Weg der freien Entwicklung der groBen Forscher nicht selbsttatig heraus
gebildet, so daB gegenwartig ilberall das deutsche Verfahren mit dem Privat 
dozenten nachgeahmt wird 8)." Und das, was 0 s t wa I d in erster Linie 
filr die naturwissenschaftlichen Facher hervorhebt, gilt im wesentlichen 
filr aIle andern Facher. Denn es dilrfte kaum mOglich sein, filr das deutsche 
(Jeistesleben und den geistigen Fortschritt bestimmende Manner in den 

1) Deutsche allgem. Zeitung yom 17. Marz 1919. 
i) W. Ostwald, Oro6e Manner. Leipzig 1909. S. 393. 
3) Ebenda S. 394. 
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letden 100 Jahren zu nennen, die nicht als Professoren und meist als 
ordentliche Professoren an den Universitaten lehrtenl). Aber es kann 
nicht geleugnet werden, daB das nicht immer auf freiwillige und selbst
tatige Anregung der Fakultaten geschah, sondern Ofters mannigfacher 
AnstOBe von au Ben bedurfte. Die Geschichte der Universitat Berlin 
weist derartige Beispiele auf und die Geschichte anderer Universi
taten nicht weniger. Auch ist es an sich kein Grund, an Einrich
tungen bloB deswegen festzuhalten, weil sie sich bewahrt haben, voraus
gesetzt, daB Anderungen vorgeschlagen werden, die die allen mensch
lichen Einrichtungen anhaftenden Mangel noch zu vermindern geeignet 
sind. In der Tat gibt es bereits an einigen deutschen Universitaten, z. B. 
GieBen und Rostock, Einrichtungen, die die Berufungen noch starker 
zu objektivieren suchen. In GieBen gehen aile Fakultatsvorschlage an 
den groBen Sen at, d. h. die Versammlung samtlicher ordentlicher Pro
fessoren aller Fakultaten, der die Vorschlage nachprOft, begutachtet und 
an die Regierung weitergibt. In Rostock nennt die Fakultat dem Konzil 
(Versammlung aller Ordinarien) sechs Manner, von denen dieses in einer 
Sitzung, in der die interessierte Fakultat nicht anwesend oder auch nur 
vertreten sein darf, drei auswahlt und dem Minister prasentiert. Das 
sind auBerordentliche Sicherungen und trotzdem kann man nicht sagen, 
daB die Berufungen an diese Universitaten irgendwie sachlicher gewesen 
waren als anderswo und daB nicht auch dort zeitweise bestimmte Gruppen, 
ja selbst Familien, einen ungebOhrlich groBen EinfluB gehabt hatten. 
In Rostock waren es eigentlich nur die Berufu~gen von Theologen und 
Philosophen, die zu ernstlichen Kampfen innerhalb des Konzils fahrten. 

Nun ist es aber Oberhaupt zweifel haft, ob der Grundgedanke dieser 
Sicherungen, den Kreis der bei den Vorschlagen Mitwirkenden zu er
weitern und durch weniger interessierte und weniger fachmannisch Be
fangene zu erganzen, , richtig ist. Die Mangel, die dem jetzigen System 
anhaften, sind die Mangel jedes koUegialen und jedes Mehrheitssystems 
und verstarken sich, je grOBer der Kreis der an der Wahl Beteiligten wird. 
Be c k e r hat ganz recht, wenn er schreibt, "den Fortschritt der Wissen-

1) Oer Fall Sehopenhauer sprlcht nieht dagegen; denn abgesehen davon, 
qa6, wie Ostwald sagt, es ihm wirklieh an den personliehen Eigensehaften 
"lte, hat er niemals ernstlieh eine Lehrtatigkeit angestrebt, da er in der Zeit, 
ill der er Privatdozent in Berlin war (1820-1832), zw61f Semester Uberhaupt. 
nieht anwesend war und in den. dreizehn Semestern, in denen er Vorlesungen 
ankUndigte, sieh darauf versteifte, zur selben Zeit, wo Hegel seine Haupt
vorlesungen hatte, zu lesen (s. Lenz, Bd. 2, I, S. 305). Aueh daB I(arl Marx 
und Ferd. Lassalle nieht Universitlltsprofessoren wurden, sprieht nieht da
gegen; denn ersterer hat es nlemals angestrebt und ware seiner ganzen Art 
naeh wenig geeignet dafUr gewesen, und letzterer, der eine Zeitlang wohl 
akademlsehen Ehrgeiz hatte, wurde spllter so ganz von seinem politisehen 
Agltationswerke In Ansprueh genommen und verzehrt, da6 er als Universitats
lehrer und Forseher unmoglieh war. 
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schaft auf Abstimmung basieren, heiBt sie ruinieren". Aber das Ergebnis 
jeder Abstimmung wird urn so zwifelhafter und urn so unsachlicher, je 
mehr Menschen an der Abstimmung teilnehmen. Das zeigen vor alIem 
die Besetzungen wissenschaftlicher StelIen durch kommunale BeMrden. 
wo die Vorbereitung durch Personalkommissionen erfolgt, die :Wahl 
aber in den Handen der Magistrate oder sogar der Stadtverordneten
versammlungen liegt und deswegen auf deren Stimmung ROcksicht ge
nommen werden muB. Hier sind die Besetzungen durchschnittlich sehr 
viet schlechter als an den Universitaten, und alIes, was man den Fakul
taten vorgeworfen hat, unsachliche ROcksichtnahme auf geselIschaftliche 
Verhaltnisse, Lehrmeinungen, politische Ansichten und perstlnliche Be
ziehungen, tritt in ganz erMhtem MaBe in Erscheinung, wenn nicht er
hebliche Gegengewichte vorhanden sind. Ich habe als Mitglied stadtischer 
Deputationen wahrend fOnf Jahren in Posen und wahrend ebenso langer 
Zeit als Leiter der Akademie fOr praktische Medizin-in DOsseldorf diese 
Verhaltnisse sehr griindlich aus eigenster Erfahrung kennengelernt. 

DaB die Fakultatsvorschlage nicht stets das Richtige treffen, daB 
manche Menschlichkeiten dabei vorgekommen sind, ja daB selbst manche 
Richtungen zeitweise ein Ubergewicht gehabt und andere zurOckgedrangt 
worden sind, muB offen zugegeben werden, ebenso auch, daB sich die 
Fakultaten nicht immer von geselIschaftlichen Vorurteilen frei gehalten 
habenl). Aber alIen diesen nicht unberechtigten Vorwiirfen steht gegen
Ober, was als einen ewigen Ruhm die deutschen Universitaten fiir sich 
beanspruchen diirfen, daB sie den wirklichen Hervorragenden, ja selbst den 
Genies weder den Eingang zur Privatdozentur noch zu den Ordinariaten 
erschwert haben. Das hatte keine andere Ktlrperschaft fertiggebracht, 
denn Genies zu erkennen und zu ertragen ist fiir die Durchschnitls
menschen eine besonders groBe Schwierigkeit, und daB die Fakultaten es 
konnten, zeugt fOr ihre geistige Htlhe und fiir das Bestreben, sich auf der 
geistigen Htlhe zu erhalten. Denn da die Genies durch die ungeheure 
Assoziationsfahigkeit ihrer Gehirne zu ganz neuen und iiberraschenden 
Gedanken kommen, muB dem Durehsehnitt der Mensehheit vieles bei 

1) Von jUdischer Seite wird den FakulUiten besonders vorgehalten, da8 
seit Ende der 70er jahre des vorigen jahrhunderts, also seit dem Einset~ 
einer starken antisemitischen Bewegung, kein ungetaufter jude mehr zurn. 
ordentIichen Professor vorgesehlagen worden ware, besonders in den medizini
schen Fakultaten. Das ist zwar nicht ganz richtig, wUrde aber immerhin noeh 
nicht allzu viel beweisen, da erst der Nachweis gefiihrt werden mU8te, da8 die 
Ubergangenen -jUdischen Dozenten in jeder Hinsicht geeigneter waren als die 
erwahlten Christen. 1m Ubrigen hat hier oft auch die Befiirchtung mitgespielt, 
daB bei dem starken ZusammengehOrigkeitsgefiihl der juden die Berufung 
e i n e s bald solche zahlreicher anderer nacl) sich ziehen wUrde. Was wir heute 
hinsichtlich der Besetzung hoher Staatsamter erie ben, dUrfte eine derartige 
BefUrchtung als nicht ganz unberechtigt erscheinen lassen. 
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ihnen absurd und unsinnig erscheinen und 'den Widerstand derer hervor
rufen, die vermoge ihrer minderwertigen Gehirnorganisation weder den 
neuen ,Weg noch das neue Ziel sehen. Deswegen wird auch auf den Ge
bieten der reinen Geisteswissenschaften stets das junge Genie mit mehr 
Schwierigkeiten zu kiimpfen haben als auf den Gebieten der Naturwissen
schaft, Medizin, Technik usw., wo der praktische Erfolg auch der blOden 
Menge leichter die Augen uber MenschengroBe offnet. Hier mehr zu leisten, 
als die deutschen Fakultiiten geleistet haben 1), k1:lnnte durch keine noch 
~o ideale Verfassung erreicht werden und auch nicht durch Stiirkung der 
Machtvollkommenheit der Regierungen; denn niemand kann gewiihr
leisten, daB hier die maBgebenden Posten immer mit Miinnern besetzt 
sein werden, die geistig so hoch stehen, daB sie Genies erkennen; im all
gemeinen ist dies in PreuBen und den ubrigen Bundesstaaten tatsiichlich 
nicht der Fall gewesen. - Die Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten 
beziehen sich auch vielmehr auf die Durchschnittsdozenten und die nur 
wenig uber den DurchschniU Hervorragenden, weil naturgemiiB an ihnen 
ein viel groBerer OberfluB ist und sie daher das groBe Heer der Un
-zufriedenen ausmachen. Es kommt leider nicht allzu selten vor, daB bei 
der Erledigung einer Professur Anwiirter von uberragenden Leistungen 
und Fiihigkeiten nicht vorhanden sind, und da setzen dann die nicht 
immer ganz sachlichen Einflilsse bei der Auswahl ein, da Mnnen pers1:ln
Iiche Beziehungen, ZugehOrigkeiten zu einer Schule usw. eine ausschlag
gebende Rolle spielen. Vor allem kann es dann auch V'orkommen, daB 
Vertreter solcher wissenschaftlichen Richtungen, die eine ZeitIang das 
Wissenschaftsgebiet beherrschten, inzwischen aber abgewirtschaftet 
hatten, trotz sehr tilchtiger Leistungen nicht mehr ein Ordinariat erreichen, 
weil inzwischen andere Richtungen herrschend oder "Mode" geworden 
sind. Die groBen Schwierigkeiten bei den Berl1fungen Iiegen aber weiter 
auch in der Sache selbst. Un sere Universitiiten sind nicht nur Hoch
s c h u len, sondern sie sind vor allem auch Forschungsanstalten, die aueh 
m1:lgliehst selbstlos der reinen (nicht angewandten) Wissenschaft dienen 
soli en. Deswegen mussen an jeden Professor mindestens zwei Anforderun
gen gestellt werden, daB er als forschender Gelehrter und als Hochsehul
lehrer Leistungen aufzuweisen hat. In vielen Fiillen kommen aber noeh 
andere Anforderungen hinzu; wo mit der Professur die Leistung groBerer 
wissensehaftlieher Anstalten verbunden ist, wird man ein gewisses or
ganisatorisches Gesehick verlangen mussen, bei den praktischen Medi-

1) Die Lebensgesehiehte der groBen deutsehen Entdeeker, aueh der her
vorragenden Mediziner, bietet mannigfaehe Beispiele dafUr. Der noeh nieht 
28jiihrige Rudolf Virehow erhielt im Jahre 1849 zwei Berufungen als ordent
Heher Professor naeh GieBen und WUrzburg, im Jahre 1852 eine als Leiter 
der inneren Klinik naeh ZUrich und 1856 nach Berlin. Ahnliehes gilt von Hen Ie, 
Helm 110 Itz, Freri chs, Billroth u. a. 
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zinern, daB sie als Arzte und Menschen ihren SchQlern ein leachtendes 
Vorbild sein kOnnen. Es ist auch nicht unber-echtigt, wenn die klinischel1 
Professoren bei der Berufung eines pathologischen Anatomen, mit dem 
sie im nachsten dienstlichen Verkehr stehen, groBen 'Wert darauf legen, 
daB sie von ihm praktiscb "etwas haben", d. h. von seinen LeichenOffnun
len und daran anschlieBenden Untersuchungen etwas lernen kOnnen, fiber
haupt, daB er auch Sinn und Interesse fOr die praktischen Facher der Medizin 
und die groBen allgemeinen Fragen hat. - Es ist selbstverstiindlich, daB nur 
ganz ausnahmsweise aile die erforderlichen Eigenschaften in einer Person 
gleichmaBig und gleich hervorragend vereinigt sein werden, son'dern daB bei 
dem einen diese, bei dem andern jene Eigenschaft uberwiegt. Welche im ein
:zein en Faile fur die wichtigste zu halt en ist, ist nicht nur oft Sache der per
sOn lichen Auffassung, sondern kann auch sehr wesentlich von zeitlichen 
und Hrtlichen Verhiiltnissen bestimmt werden. Wenn ein wichtiges Fach 
frei wird, das durch einen alten Herrn, der sowohl als Anstaltsleiter wie 
als Lehrer versagte, vertreten und sozusagen heruntergewirtschaftet war, 
so wird die Fakultiit im eigensten und im Interesse der Studierenden 
besonderen Wert darauf legen mussen, einen anregenden und dem Lehr
beruf mit innerer Anteilnahme ergebenen Mann und guten Organisator zu 
gewinnen und ihn einem hervorragenden Gelehrten, wenn er diese beiden 
Eigenschaften in erheblich geringerem MaBe besitzt, vorziehen. Das 
alles gestaltet die Arbeit der Fakultiiten fur die Zusammenstellung der 
Vorschliige zu einer iiberaus schwierigen, und ich kann wohl sagen, daB 
ich, bevor ich selbst in einer Fakultat saB, weder die Schwierigkeiten voll 
ubersah noch ahnte, mit welcher Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt dabei 
in der Regel vorgegangen wird und wie wenig unsachliche BeweggrOnde 
im allgemeinenmitsprechen. Noch weiter wird die Sache erschwert bei 
der Bestimmung der Reihenfolge der Vorzuschlagenden - da kommt 
dann allerdings das subjektive Moment oft stark zur Geltung, da es wirk
lich bei anniihernd Gleichwertigen geradezu Geschmackssache sein kann, 
wen man in erster, zweiter und dritter Linie nennt. Dazu kommt noch, 
daB doch immer nur ein Teil der Fakultiitsmitglieder ein wirklich sach
verstiindiges Urteil uber die wissenschaftlichen Leistungen abgeben kann 
und man namentlich hinsichtlich der Lehrbegabung und der sonstigen 
persHnlichen Eigenschaften auf Berichte von andrer Seite angewiesen ist. 
Besonders schwierig Iiegen die Verhiiltnisse dann, wenn die Neubesetzung 
infolge des Todes des Fachvertreters notwendig geworden ist und die 
Fakultiit keinen anderen sachverstiindigen Berater in ihren Reihen hat 
Dann ist sie ganz auf Berichte auswiirtiger Fachkollegen angewiesen, die 
ja naturgemiiB geneigt sein werden, diejenigen, die Ihnen als jahrelange 
Hilfsarbeiter und Schiller in allen Eigenschaften am best en bekannt sind, 
wenn auch nicht durchaus an erster Stelle zu empfehlen, aber doch zum 
mindesten am ausf(.lhrlichsten in allen ihren ~uten Seiten zu schild ern, 
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und das kann, trotzdem die befragende Fakultat ja den Wert der Emp
fehlungen genau einzuschiitzen versteht nach der Seite, von der sie kommt, 
doch immerhin eine gewisse Wirkung haben namentlich auf die Fakul
tiitsmitglieder, die bei der Berufung am wenigsten sachverstiindig und 
am wenigsten interessiert sind. Manche Fakultiiten haben .die hier vor
handenen Schwierigkeiten dadurch zu fiberwinden gesucht,' daB sie 
einen oder mehrere Vertreter (eine Kommission) an die Universitiiten 
schickten, wo die in Betracht gezogenen Herren lehrten, wo sie einer Vor
lesung des Betreffenden beiwohnen muBten und persHnlich mit ihm 
Fiihlung nahmen. Ich fahre das alles so ausfilhrlich an, um zu zeigen, 
wie sehr sich die Fakultaten ihrer Verantwortung bewuBt sind und mit 
welcher Gewissenhaftigkeit sie vorgehen. Noch besser wfirde es freilich 
sein, wenn die Fakultaten sich nicht nur von den in ftlhrenden Stellungen 
befindlichen Fachgenossen berichten lieBen, sondern mHglichst aile in 
akademischer Stellung befindlichen Fachvertreter - also auch a. o. Pro
fe~soren und Privatdozenten -, schlieBlich auch geeignete Nichtakademiker 
befragten. Davor sollte man sich nicht scheuen. Aber das alles schiltzt 
nicht vor MiBgriffen: mitunter macht man die Erfahrung, daB ein Mann, 
der wirklich Bedeutendes als Forscher und Lehrer geleistet hatte, in der 
Stellung als Hauptvertreter des Faches versagt, wei! er sich schon aus
gegeben hat, und ein anderer, den man wegen zu geringer Leistungen gar 
nicht oder erst in letzter Linie in Betracht gezogen hatte, sich noch 
glanzend entwickelt und spater eine rasche und vorzfigliche akademische 
Laufbahn macht. So kommt es vor, daB Herren, die wiederholt von Fa
kuitaten an zweiter und dritter Stelle vorgeschlagen waren, niemals eine 
ordentIiche Professur erlangen und andere, die niemals an erster Stelle 
vorgeschlagen wurden, durch die Gunst zufaIliger Umstande in immer 
glanzendere Stellungen hineinkommen. DaB etwas Derartiges durch 
irgendwelche MaBnahmen und Sicherungen vermieden werden kHnnte, 
halte ich filr ausgeschlossen, am allerwenigsten aber durch VergrHBerung 
des mit den Vorschlagen betrau,ten Kollegiums. Denn je mehr bei der 
Auswahl mitzureden haben, um so hiiufiger werden die "KompromiB
kandidaturen". Es ist eine gute Einrichtung, daB die Vorschliige zuniichst 
von einem kleinen AusschuB der Fakultiit, in dem die far den einzelnen 
Fall besonders Sach\terstiindigen sitzen, vorbereitet werden; es ist eine 
Ausnahme, daB sie von der vollen Fakultiit verbessert werden, sondern 
hier kommt es dann hiiufig sowohl hinsichtIich der iiberhaupt Vorzu
schlagenden, wie der Reihenfolge zu . Kompromissen, derart, daB bei 
lWei sich bekampfenden Parteien dann Person en gefunden werden, die 
allen genehm sind oder wenigstens von der Mehrheit an genom men werden. 
ohnedaB ein Sohderbericht der Minderheit (sog. "Separatvotum") erfolgl 
Denn derartige Sonderberichte such en die Fakultiiten deswegen Zll ver
meiden, wei! dann das Ministerium selbstiindig vorzugehen pflegt. URter 
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Althoff war es sogar ilbllch, daB er iti den Fiillen, wo er einen Sonder
bericht erhalten hatte, nach Befragung einiger ihm zuverliissig etschei
nender Fachmanner anderer Universitiiten weder die Vorschliige der 
Mehrheit noch der Minderheit berilcksichtigte, sondern seinerseits der 
Fakultiit so lange einige Herren· vorschlug, bis sie sich auf einen davon 
einigte. Da er ferner auch nicht allzu selten von der Reihenfolge der 
Fakultiitsvorschliige abwich und statt des an erster Stelle Vorgeschlagenen 
den an zweiter oder dritter Stelle Genannten dem KOnig zur Ernennung 
vorschlug, wurde es weiter Sitte, daB die Fakultiiten n u r solche Miinner" 
auf die Vorschlagsliste brachten, die ihnen anniihernd gleichmiiBig will
kommen waren und von denen nicht bekannt war, daB einer von ihnen 
der Regierung erwilnschter war als der andere. Hier ist es also die Hand
habung der Berufungen durch die Regierung, die auf die Sachlichkeit 
der Fakultiitsvorschliige ungilnstig eingewirkt hat. Be c k e r schreibt 
zwar, wenn die Regierung von der Reihenfolge der Fakultiitsvorschliige 
abwiche, hiitte sie meist ihre "guten Grunde". Ihre Grilnde sicherlich, ob 
aber auch immer gute, ist doch recht zweifelhaft. Es gibt genug Fiille, wo 
z. B. finanzielle Grilnde ausschlaggebend waren, oder Einwirkungen von 
dritter Seite veiwandtschaftlicher oder selbst politischerArt oder der an 
erster Stelle Vorgeschlagene den entscheidenden Riiten im Ministerium per
sOnlich miBliebig war. DaB mitunter die Regierung auch ausgleichend und 
sachlich richtiger entschieden hat, ist allerdings auch richtig; daB aber 
bei ihr stets oder auch nur hiiufiger die grOBere Sachlichkeit und Sach
kenntnis war, ist sehr zu bezweifeln. Es heiBt auch hier: peccatur intra 
et extra. -

Nun wird man allem dem entgegenhalten, daB doch auch bedeutende 
Gelehrte ilberhaupt· niemals oder sehr spiit eine ordentliche Iprofessur 
erreicht haben. Das ist ganz richtig; was aber nicht bewiesen ist, ist, daB 
sie ilberhaupt zu Universitlitsprofessoren tatigten. 1m Gegensatz zu den 
Verhliltnissen in den von alters her reichen Liindern, wo nicht nur reiche 
Private filr wissenschaftliche, kilnstIerische und gemeinniltzige Zwecke 
groBe Kapitalien zur Verfilgung stellten, sondern aus ihren Reihen auch 
filr Wissenschaft und Forschung begabte und begeisterte Mlinner er
standen, denen ihr persOnlicher Reichtum vollstiindige Unabhlingigkeit 
gab, war in Deutschland die Pflege der Wissenschaft und Kunst so gut 
wie ausschlieBlich Sache der Filrsten und des Staates und deswegen konnte 
man sich die wissenschaftliche Forschungsarbeit auch nur im Rahmen 
einer Staatsstellungvorstellen, die durch die wirtschaftlichen Vorteile 
den Forschern eine gewisse Unabhiingigkeit gewiihrte, die sie nur im 
Rahmen der Hochschulen finden konnten. Deswegen meinte man, milBte 
auch jeder, der wissenschaftlich Hervorragendes geleistet hatte, eif\e 
planmii.Bige Professur an der Hochschule finden. Unter diesen Gelehrten 
gab es aber manche, die nach ihrer ganzen Art nicht nur nicht Zll Uni-
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versitatsprofessoren taugten, sondern fur die es ein Unglilck gew,esen 
ware, wenn man sie in ein Ordinariat hineingezwangt hiitte. Ich will 
hier nur von beruhmten und bekannten Medizinern nennen Robert 
Koch, v. Behring, Ehrlich und K. Weigert, von denen die beiden 
ersteren allerdings Ordinarien geworden sind, K 0 c h aber die erste Gelegen
hei.t ergriff, urn schon nach sieben Jahren das Ordinariat aufzugeben, und 
Behri ng seine Lehrtatigkeft sozusagen damit begann, daB ervon ihrbefreit 
und eine Ersatiprofessur fur ihn geschaffen wurde. Es gehOrt zu den 
groBten Verdiensten A It hoff s, fUr diese Manner geeignete und groBzilgige 
wissenschaftliche Anstalten auBerhalb der Universitat geschaffen und 
gefunden zu haben, die es ihnen ermoglichten, von ihnen lastigen Pflichten 
befreit ganz ihrer wissenschaftlichen Forschung zu leben. Und es war 
eine der glucklichsten Entwicklungen fUr das deutsche Geistesleben, daB 
seit dem Regierungsbeginn Kaiser Wilnelms I I. mit dem zunehmenden 
Reichtum immer mehr St~itten entstanden, in denen unabpangig yom 
Staat und gelOst von der Universitat, wissenschaftliche Forscher von 
Bedeutung und Rtlf eine Unterkunft fanden, wenn sie entweder nicht 
frOh genug in selbstandige Stellungen an Universitaten gelangen konnten 
oder fur derartige Stellungen nicht geeignet waren. Es waren allerdings 
in der Hauptsache zunachst nur die naturwissenschaftlichen und me
dizinischen Facher; hier waren es die wissenschaftlichen Laboratorien 
der groBen industriellen Unternehmungen, die hervorragende Kopfe 
suchten und fanden. Die Entwicklung der Medizin und der groBen kommu
nalen Krankenanstalten zwang die Gemeinden, auch Statten fOr die 
wissenschaftliche Untersuchung und Forschung zu schaffen, an denen 
Hygieniker, pathologische Anatomen und physiologische Chemiker eine 
Wirkungsstatte fanden. Das fuhrte schlieBlich dazu, daB groBe reiche 
SHidte, wie KOIn, Dusseldorf, Frankfurt a. M., Hochschulen aus eigenen 
Mitteln grundeten (die Akademien fur praktische Medizin, fUr Sozial
wissenschaften, fur kommunale Verwaltung, Handeishochschulen), an 
denen auch Vertreter der Kultur- und Geisteswissenschaften Platz fanden. 
Das hat - neb en anderen Grunden - dazu beigetragen, die ganz uber
ragende Rolle, die fruher die Universitaten fur das geistige Leben unse!es 
Volkes besaBen, zu verringern und man mag das vielleicht bedauern. 
Aber es war im ganzen eine uberaus gliickliche und gliinzende Ent
wicklung, die zu den zahlreichen alten kleineren und gr6Beren Kultur
zentren, die als fast einziges Gluck die alte Kleinstaaterei unserem Volke 
verschafft hatte, neue Mittelpunkte geistiger Kultur schul Und dazu 
kam als SchluBstein die Grundung der Kaiser-Wilhelm-Institute, in 
denen gerade die hervorragendsten Gelehrten in meist nur sehr lockerer 
Verbindung mit der Universitat glanzende Forschungsstatten mit reich en 
Mitteln fanden. Diese Entwicklung, in deren Anfang wir ja erst standen, 
·Mtte nach jeder Richtung f6rdernd 'und erziehend und ausgleichend 

Lubarsch, Hochschulreform. 4 
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gewirkt. Nicht nur, da6 sie den Gelehrten, deren Begabung sie nicht zum 
Lehrberuf zog, geeignete Arbeitsstiitten gab, sie war auch geeignet, dem 
Gelehrtendfinkel und der Gelehrtenweltfremdheit,_ die man vor allem 
bei denjenigen findet, die an einer kleinen Universitiit yom Privatdozenten 
zum Ordinarius emporgestiegen sind, ein Ende zu bereiten und durch 
Austausch zwischen Universitiiten und ko"!munalen und Korporations
hochschulen und Arbeitsstiitten, neue und freiere Gedanken und Anschau
ungen auch dorthin zu bringen, wo etwa wirklieh die Fakultiiten in einen 
DornrOsehenschlaf versunken waren. Diese gluekliehen und uberaus 
hoffnungsvollen Aussiehten sind fOr unabsehbare Zeit en zerstOrt; ver
niehtet ist unsere Industrie, zerstort unser Kaiserreieh und die Monarchien 
der Gliedstaaten, die, soviel man auch sonst gegen sie sagen mag, es als eine 
vornehmeAufgabe ansahen, die alten Kulturzentren zu erhalten und zu pfle
gen; zerstOrt der Reiehtum unserer Stiidte und der Privateri und was davon 
noeh ubriggeblieben, wird der verbreeherisehe Wahnwitz unserer Sozialisten, 
Zentrumsleute und Kommunisten und die Ideologie der Demokraten 
vOllig vernichten. Ffir die deutseheiWissensehaft und ihre Junger beginnen 
Zeiten allertrubster Entwicklung, wie sie vielleicht noeh niemals gewesen 
und die geeignet sind, aueh unsere geistige Fuhrersehaft tugrunde zu 
riehten., Was der Staat an Geld ubrigbehalten wird, wird er fOr die Er
fOllung der notdurftigsten Lebensbedurfnisse und die Abwehr der Be
gehrliehkeit der Handarbeiter brauehen und fOr die idealen Guter wird 
in der "freien" und "sozialen" Republik niehts ubrig sein, selbst wenn 
die Massen begreifen sollten, da6 aueh die Kopfarbeiter nieht von der 
Luft allein leben kOnnen. 

Deswegen zwingt uns die furehtbare Not, die unserem geistigen Leben 
bevorsteht, erneut zu uberlegen, ob die Einriehtungen, die in den Zeiten 
des Reichtums sieh bewiihrt hatten, noeh ausreiehen. In der Vergangen
heit konnten die neben den Universitiiten bestehenden wissensehaftlichen 
Anstalten gutmaehen, was diese etwa versiiumten; eine Abwanderung tileh
tiger KOpfe in andere wissensehaftliehe Stellungen war mOglieh. Das ist 
dahin, denn mit zuerst werden die niehtstaatliehen Anstalten verkummern 
oder ganz zugrunde gehen, und an den Universitiiten werden die Anwiirter 
auf die besoldeten Stell en sich immer mehr zusammendriingen und sehlieB
lieh hoffnungslos in praktisehe Berufe ubergehen, da aueh an eine Ver
mehrung von Professuren nieht zu denken sein wird. Deswegen wird es 
urn so notwendiger sein zu fragen, ob das Berufungswesen sich nicht 
verbessern la6t. 1m allgemeinen sind gerade fOr Personalfragen kgllegiale 
BehOrden besonders ungeeignet und die Zeiten, in denen in den Fakul
taten der Wille eines uberragenden Mannes herrsehte, waren nieht die 
schleehtesten fOr die Universitiiten. Wertvoll sind allein die Ei nzel
persOnlichkeiten, und "wem es nieht GenuB ist", sagt de Lagarde. 
"einer Minderheit anzugehOren, welche die Wahrheit verficht und fOr 



Das Berufungswesen. 51 

die Wahrheit leidet, der verdient nie zu siegen". Sowenig ich die Ge
fahren verkenne, die von den sog. Parteipiipsten und Schulen drohen, 
so sehr mfichte ich doch betonen, daB die Filhrer der Schul en geWOhnlich 
ilberragende Miinner an Geist und Willen zu sein pflegen, die, solange 
sie noch nicht geistig eingerostet sind, feines Gefilhl filr starke Charaktere 
und geistige GrfiBe haben. Sie sind es auch, die sich am wenigsten vor 
den unbequemen Kollegen filrchten, sondern das tun in der Regel nur 
die MittelmiiBigen, Bequemen und Willensschwachen. Auch pflegen 
sich die verschiedenen Parteihliupter, soweit sie ilberhaupt noch eine 
Rolle spielen, gegenseitig die :Wage zu halten, so daB mir die Befilrch
tungen nach dieser Richtung ilbertrieben scheinen. Zudem wird die Ver
jilngung der Fakultiiten durch Aufnahme von Extraordinarien- und Privat
dozentenvertretern, sowie die Einfilhrung einer Altersgrenze die Gefahren 
des Erstarrens im Alexandrinertum ganz erheblich vermindern. Die 
Sicherungen, die man treffen kann, soli en sich vielmehr gegen die Re
gierungen richten, die doch keineswegs immer so erleuchtet und sachlich 
sind, wie Becker annimmt. Gerade die vonAlthoff eingefilhrte Methode 
des Zurateziehens allerlei ganz unverantwortlicher Stellen neben den 
Fakultiiten, des Aushorchens eines Kollegen ilber den anderen und des 
Zusammentragens allerlei persfinlichen Klatsches hat geradezu verheerend 
und entsittlichend gewirkt. Gerade das hat mich schon vor 12 Jahren 
dazu gebracht, von dem Gedanken aus, daB man die gefahrliche Methode 
A It hoff s der Heranziehung unverantwortlicher ,Ratgeber 0 r g ani
s i ere n solie, die Errichtung eines Hochschulbeirates zu erfirtern. 

So sehr ich sonst auch das Heil nicht in parlamentarischer, sondern 
in monarchischer Verfassung sehe, so kann ich doch gegenilber der uns 
bevorstehenden Regierungswillkilr eine Sicherung nur in einer der
artigen Einrichtung sehen. Denn die Universitiiten werden von einer 
Regierung wie der jetzigen nicht viel Heil zu erwarten haben. Jetzt 
driingt der Schlamm und Auftrieb, der bei ruhigem Wellenschlag an der 
Meerestiefe Iiegenblieb, bei dem Sturm- und Wogengepeitsche an die 
OberfUiche und die Parteiregierung ist gezwungen, alles, was bisher im 
Schatten stand - gleichviel ob mit Recht oder Unrecht - mit der Sonne 
ihrer Gunst zu bescheinen und danach bei ihren Berufungen zu verfahren. 
Schon jetzt wissen die Fakultiiten manches Lied davon zu singen, wer 
ihnen alles als Kollege zugemutet worden ist. Deswegen brauchen die 
Fakultaten einen Schutzwall und den sehe ich in dem Hochschulbeirat, 
den ich auch frilher schon als einen Schutz gegen ministerielle .'Willkilr 
betrachtete. Natilrlich darf die Zusammensetzung nicht mehr so sein, 
wie ich sie damals vorschlug. Der Kfinig ist dahin und an seine Stelle den 
von Parlamentsmehrheiten abhiingigen Ministerprasidenten oder einen 
Staatsprasidenten setzen, der doch immer Parteimann oder machtlos sein 
wird, geht nieM an. Der Beirat mu6 also ganz von den erweiterten Fakul-.. 
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taten gewahlt werden, wodurch aueh die Privatdozenten genugend vertreten 
sind; auch kann bestimmt werden, daB eine bestimmte Anzahl nieht
planmaBiger Dozenten gewahlt werden mussen; auch ist besonderer 
Wert darauf zu legen, daB geeignete auBerhalb der Universitat stehende 
Manner gewahlt werden. Ganz zu verwerfen ist aber der Vorschlag Be c k e r s, 
daB an der Wahl der von ihm befiirworteten Fachausschiisse die Faeh
kongresse zu beteiligen waren. Denn damit hatte die Regierung es in der 
Hand, den Beirat zu politisieren, indem sie, was eine Leiehtigkeit ware, 
die Zusammensetzung der Fachkongresse in ihrem Sinne beeinfluBte. 
Der Beirat muBte natiirlich in Fachausschusse fur die versehiedt:nen 
Sonderfiicher eingeteilt werden; er hatte in Berufungsfragen neben den 
Fakultaten zu beriehten; doch muBten seine Berichte, wenn sie von denen 
der Fakultaten abweiehen, yom Ministerium diesen zur RuckauBerung 
vorgelegt werden. Der Beirat muBte weiter das Recht haben, Anregungen 
auf allen Gebieten des Hochschulwesens zu geben und muBte, wie vorher 
erortert, in Habilitationsangelegenheiten angerufen werden konnen. Auch 
in den im vorigen Abschnitt besprochenen Moglichkeiten der Streitigkeiten 
zwischen Institutsleitern und Assistenten-Privatdozenten muBte er in 
letzter Linie zustandig sein und ausgleiehend wirken. Das sind in groBen 
Zugen die Aufgaben des Hoehsehulbeirats, deren weitere Entwieklung durch 
die Praxis sich ergeben wurde. Entseheidend durften seine Vorsehlage und 
Anregungen ebensowenig sein wie die der Fakultaten, aber sie wurden 
es den Regierungenungemein erschweren, aus unsachlichen und poli
tisch en Beweggrunden zu entseheiden, und sie wurden ein wichtiges 
Gegengewieht gegen Kleinliehkeiten und Oberwiegen ortlicher Interessen 
der Fakultaten abgeben. Und dadurch wurde, wenn die geeigneten Manner 
vorhanden sind, deren Arbeit freilieh nieht leieht und verantwortungsvoll 
sein wurde, auch in den truben Zeit en der Zukunft der geistigen und po
Iitischen Wiedergeburt unseres armen Volkes ein Dienst erwiesen werden. 
Nur das eine Bedenken habe ieh selbst, ob nicht auch dieser Beirat in 
Parlamentarismus ausarten konnte und dadurch viet Zeit fur Arbeit 
verlorenginge, in der unsere einzige Rettung und Hoffnung Iiegt, Arbeit 
bei Tag und Nacht, unpersonlieh und ohne Rucksieht auf Lohn und 
Ehren und zum Wohle fUr das Vaterland und zur Rache an den Ver
brechern und Feinden, die uns ins Elend gesWrzt. - Das wird von der 
.ganzen Organisation abhangen, der man erst nahertreten kann, wenn 
qer ganze Gedanke Anklill1g gefunden hat. 

5. Unterrichtsbetrieb und Priifungswesen. 
Unter den Vorwurfen, die den deutschen Professoren und Hochschulen 

jetzt in so reiehlichem MaBe gemacht werden, ist wohI der schwerste, 
daB sie im Unterrichtsbetrieb hinter den Anforderungen der Neuzeit 
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zuruckgeblieben, ja geradezu im Mittelalter steckengeblieben sind. 
Be c k e r schreibt in seinen in der Deutschen AIIgemeinen Zeitung ver~ 
offentIichten Aufsatzen aIlerdings nur davon, daB die padagogische Re
form des Hochschitllebens eine Systematisierungdes Unterrichts erford"ere 
und die bisherige Praxis dies Bedurfnis noch nicht geniigend erfiiIle; 
er hat aber in seinem vor Professoren und Studierenden im Januar dieses 
Jahres gehaltenen Vortrag das harte Wort gesprochen, daB viele Pro~ 
fessoren· den Unterricht so trieben, als ware die Buchdruckerkunst noch 
nicht erfunden, und damit den Vorwurf auBerster mittelalterlicher Ruck
standigkeit erhoben. Von anderen Seiten - auch hier mit Vorliebe 
von demokratischer und sozialistischer Seite - hat man den Universi
taten oder wenigstens einzelnen Fakultaten vorgehalten, sie betrieben 
den Unterricht, als gelte es ausschlieBlich Fachgelehrte (Privatdozenten) 
oder Spezialisten auszubilden und sich besonders gegen die Abhaltung 
groBer Vorlesungen gewendet und eine mehr seminaristische Gestaltung 
des Unterrichts verlangt. Auch hier haben viele Leute mitgesprochen. 
denen die Verhiiltnisse nur sehr oberflachlich bekannt sind; denn das 
ganzliche Oberwiegen der Vorlesungen iiber seminaristischen Lehrbetrieb 
und Obungen ist fast nur noch in der theologischen und rechtswissen
schaftlichen Fakultat iiblich, wo es aIlerdings vorkommt, daB das Ver
hiiltnis der Vorlesungen zu den Obungsstunden wie 8 : 2 ist; aber selbst 
in diesen Fakultaten kommt das Umgekehrte vor, wie z. B. die Vertreter 
der praktischen Theologie vielfach nur vier Stunden Vorlesung und 
sechs Stunden Obungen abhalten. Bei den geschichtlich-philologisch und 
philosophischen Fachern ist das Verhiiltnis der Vorlesungen zu den 
Obungsstunden in der Regel wie 4 : 2. In den medizinischen und natur
wissenschaftlichen Fachern ist dagegen vielfach der Vorlesungsbetrieb 
durch den der Obungen ganz verdrangt worden; die praktischen Medi
ziner, bei denen es fruher noch ublich war, wenigstens eine spezielle 
oder aIlgemeine Vorlesung (spezieIle Pathologie und Therapie, allgemeine 
Chirurgie, allgemeine Geburtshilfe und Gyniikologie usw.) zu halten, 
beschriinken sich ausschli~Blich auf den praktisch-klinischen Unterricht 
und iiberlassen die Vorlesungen Privatdozenten und a. o. Professoren. 
W. Ostwald, der von dem Unterricht in der Rechtswissenschaft be
merkt, daB er an einem Zuviel an systematischem Unterricht litte, meint 
dagegen, daB andere Zweige - insbesondere Medizin und Naturwissen
schaften - die sachgemaBe und notwendige Entwicklung der Verbindung 
mit dem eigentlichen Leben des Gebietes in seiner taglichen Ausbildung 
bis IU einem sehr befriedigenden Grade zuriickgelegt hattenl), betoot 
allerdings, daB auch sie hierdurch keineswegs auf einen Standpunkt 
gelangt seien, von dem aus sie ruhig der nachkonimenden Entwicklung 
der anderen Gebiete zuschauen diirften. Trotzdem mochte ich eine 

1) W. Ostwald, Die Forderung des Tages. Leiplig 1910. S.566. 



54 Unterrichtsbetrieb und PrUfungswesen. 

Lanze far die Abhaltung allgemeiner Vorlesungen einlegen. Es ist richtig, 
daB dle Vorlesungen Massenunterricht sind, in dem auf die PersHn
Iichkeit des einzelnen Riicksicht nicht genommen werden kann, aber sie 
sind gerade in den Wissenschaften, in denen der Obungsunterricht vor
wiegt, der leicht einen kasuistischen Charakter annehmen kann, gleich 
notwendig fiir Lehrer wie Lernende. Gerade bei der Neigung der Deutschen 
zur Griindlichkeit und Systematisierung werden viele Forscher zu Spe
zialisten, die sich in ein abgeschlossenes Gebiet vergraben und sich Nach
bargebieten gegeniiber verschlieBen; nichts ist ein besseres Gegengewicht 
dagegen als der Zwang, eine allgemeine, ein graBeres Gebiet umfassende 
Vorlesung abzuhalten. Und eben so ist fiir die Lernenden der Zwang, 
sich in die allgemeinen Gedanken eines Wissenschaftsgebietes in zu- . 
sammenhangender Darstellung hineinzufinden, urn so wohltatiger, je 
mehr der sonstige Unterricht durch Einzelheiten zu kasuistischer Denk
weise verfiihrt. IWenn ernstlich behauptet wird, auch der medizinische 
und naturwissenschaftliche Unterricht ware z u wissenschaftlich und 
zu gelehrt, so kann das dem Kenner nur mitleidiges Liicheln entiocken, 
denn eher das Gegenteil ist richtig. Verbesserungsfahig und -bediirftig 
ist der Unterricht vor allem nach der Richtung, daB in den praktischen 
Obungen und Seminaren die Zahl der Teilnehmer mHglichst herabgesetzt 
wird, ein Punkt, auf den ich noch naher zu sprechen komme. Aber was 
das Stoffliche anbetrifft, ist der Uitterricht auch an den Universitiiten 
in der Hauptsache ein Elementarunterricht. "Das.Wesen des Hochschul
unterrichts", schrieb ich einmal, "liegt nach meiner Meinung erst ens 
darin, daB die Dozenten nicht nur Lehrer, sondern auch selbstandige 
Forscher sind und infolgedessen ihren Harern eine vielseitige und tief
griindige Belehrung zuteil werden lassen kHnnen, zweitens in der Lehr
und Lernfreiheit und der Vielgestaltigkeit des Unterrichts, wodurch eine 
einseitige schulmiiBige Ausbildung vermieden und gleichzeitig die Schuler 
zum kritischen, selbstiindigen Denken erzogen werden l ). cj Und da be
finde ich mich wieder in Obereinstimmung mit W. Ostwald, der als das 
Wichtigste und Bedeutungsvollste, was sich lehrend ubertragen liiBt, 
das Ve rf a h r end e r F 0 rs c hun g ansieht. "Auch das wissen'schaftliche 
Schaffen hat sich demokratisiert und was friiher nur einige wenige wagten 
und konnten, namlich das Vorschreiten ins' Unbekannte, ist jetzt fiir 
viele Berufe eine tagliche Arbeit geworden. Das Schaffen selbst muB 
also gelehrt und gelernt werden 2)." Und eben so sieht er in der akademi
schen Freiheit, sowohl des Lernenden wie des Lehrenden, das Mittel, 
durch welches die Wissenschaftlichkeit gedeiht 3). Die Wissenschaftlich-

1) "Hochschulen als kommunale Einrichtung" in Verhandlungen des 1. I(on
gresses fUr Stll.dtewesen in DUsseldorf 1912. Bd. II, S. 201. 

I) a. a. O. S. 567. 
3) a. a. O. S.551. 
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keit, die nicht dem praktischen Leben abhold ist, sondern im Gegenteil 
dem Praktiker ein starker Stab fOr alle Zeit en bleibt und ihm das Leben 
erleichtert. Aber diese akademische Freiheit wird durch alle Bestrebungen, 
den Unterricht unter einen akademischen Willen untequordnen,ge
fiihrdet. Das ist nicht etwa eine unberechtigte Besqrgnis aus konser
yativer Neigung oder Verehrung ffir ein dem deutschen Professor be
sonders teures Prinzip, sondern das Ergebnis experimenteller Erfahrung, 
der ich auch in den Angelegenheiten des akademischen Unterrichts
betriebes sehr geneigt bin. Die rechtswissenschaftlichen und medizini
schen Fakultaten haben die akademische Lernfreiheit durch Einffihrung 
von Zwangsvorlesungen und -fibungen, deren Abtestat eine unbedingte 
Voraussetzung ffir die Zulassung zu den staatlichen Prfifungen ist, er
heblich eingeschrankt. Man kann aber keineswegs sagen, daB die er
warteten Erfolge eingetreten sind. Und wir besitzen bei den Medizinern 
sogar ein Gegimexperiment. Rudolf Virchow, dessen Lehrstuhl jetzt 
einzunehmen mir die unverdiente Ehre zuteil wurde, hat es verhindert, 
daB die allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie Zwangs
fach wurde, von dem Gesichtspunkt aus, daB die Studierenden auch 
o h n e Zwang, von der iWichtigkeit dieser Facher fiberzeugt, genfigende 
Zeit ihnen schenken wfirden. So ist es gekommen, daB das Fach das e i n -
zig e geblieben ist, ffir das Zwangsbestimmungen nicht bestehen. Aber 
dem Besuch der Obungen und Vorlesungen hat es nicht geschadet. Meine 
eigenen Erfahrungen zeigen, daB ~ich die Studierenden geradezu zu den 
Obungen und Seminaren drangen und als Famuli monatelang im In
stitut arbeiten, weil sie dort in die pers()nlichste Berfihrung mit den 
Professoren kommen und an'den Forschungen und Untersuchungen selbst 
beteiligt werden. Selbst die weniger tiichtigen unter den Studierenden 
verstehen es, welch groBer Vorteil es fOr sie ist, wenn ihnen nicht eine 
bestimmte Menge toten Wissens beigebracht wird, sondern sie so zum 
Beobachten, Denken und Handeln erzogen werden, daB sie ihre Krafte 
selbstandig regen und gebrauchen k()nnen und so Zutrauen zu sich selbst 
gewinnen. Das merkt man ihnen an und nicht etwa, daB nur die Furcht 
vor einem besonders strengen Prafer oder die besondere Schwierigkeit 
des Prfifungsgegenstandes sie zur Arbeit treibt. - Den Unterricht der
artig abzuhalten ist allerdings nur m()glich, wenn man ihn so gestaltet, 
wie es in den mikroskopischen, demonstrativen und diagnostischen Kursen 
tp()glich ist, daB man nur die allgemeinen und zum Verstandnis der 
Untersuchungen notigen Dinge vor der gesamten Teilnehmerschaft be
spricht, die Hauptsache der Unterweisung aber mit m()glichst viet be
wiihrten Hilfsarbeitern in kleinen Gruppen vornimmt und so dafOr sorgt, 
daB nacheinander jeder der Teilnehmer p~rs()nliche Unterweisung yom 
Professor erhiilt. Das erfordert allerdings ein ungewOhnlich groBes MaB 
an Arbeits- und Lehrfreudigkeit und ist Qamentlich an den groBen Univer-
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sitaten nur schwer durchzufiihren. Besser ware es vielleicht, wenn man 
von vornherein dafiir sorgte, daB die Zahl der Lehrer mit der Zahl der 
Studierenden wiichst und die Zahl der Teilnehmer an den Obungen 
usw. beschrankt wird. Dem stehen freilich gewisse Bedenken entgegen: 
einmal, daB dadurch das Recht der Studierenden, sich den Lehrer aus
zuwahlen, der ihnen am besten gefallt, beschriinkt wurde und weiter, 
daB das nach vielen Seiten hin geldliche Folgen hiitte, auf die ich gleich 
noch niiher eing~hen werde. 

Aber es handelt sich ja nicht nur darum, Fachmenschen zu er
ziehen, sondern die Hochschule sollte auch Staatsburger heranbilden, 
wie es ja die Satzungen der preuBischen Universitaten verlangen. In 
dieser Hinsicht haben freilich un sere Universitaten versagt und urn 
so mehr versagen mussen, je groBer der Kreis der Zuhorer und die 
Spezialisierung der Wissenschaften wurde; denn je groBer der Kreis, 
um so mehr wuchs auch die Zahl derjenigen, denen nur daran lag, ver
mittels des Studiums moglichst rasch zu einer Lebensstellung zu ge
langen. Da blieb dann keine Zeit zur Beschaftigung mit allgemeinen 
Fragen und mit den auf politischen, religiOsen und sozialen Gebieten das 
Yolk bewegenden Gedanken und Str6mungen. Es ist nicht richtig, daflir 
ruckstiindige Gesinnung der Professoren verantwortlich zu mach en und 
zu fragen, wo sind die Zeit en hin, da die Universitiiten der Hort des 
freien Wortes waren. Ostwald, der diese Frage aufwirft, gibt selbst zu, 
daB der regelmiiBige Unterricht nur ausnahmsweise Gelegenheit gibt, auf 
die Angelegenheiten der Zeit entsprechend einzugehen, ja, es ist das 
doch iiberhaupt eingehender nur auf den Gebieten der Geschichte, Staats
und Rechtswissenschaften, allenfalls noch einzelner Facher der Medizin 
moglich. Auf die ganze sittliche Personlichkeit des Studierenden und damit 
auch auf deren Stellungnahme zur Politik kann der akademische Lehrer nur 
einwirken durch das Beispiel, das er durch sein ganzes Handeln dem Schuler 
gibt, und durch Erziehung zum selbstandigen, kritischen Denken, das davor 
schutzt, sich von den in der Politik ublichen Phrasen und Schlqgw6rtern 
blenden zu lassen. Wenn die deutschen Hochschulen in den letzten drei 
Jahrzehnten in dieser Hinsicht die fruhere Stellung einbl1J3ten, so lag das 
nicht etwa an dem veriinderten Geist der Hochschullehrer, auch nicht 
daran, daB sie etwa immer einseitiger ihren Spezialwissenschaften lebte\1l 
und all ihr Sinnen und Trachten auf die Erreichung einer Professur stellten 
- der Typus des weltfremden Professors wurde vielmehr immer seltener 
und flihrte nur noch in den kleinen UniversitatssHidten und -"dorfern", 
sowie in den Spalten der "Fliegenden Blatter" ein einsames Dasein -, 
sondern an der seit Bis marc ks Entlassung immer mehr zunehmenden 
Unzufriedenheit mit unseren politischen Verhaltnissen und dem immer 
stiirkeren MiBmut, der sich wie eine dunkle Wolke uber unsere innen
und auBenpolitische Verhiiltnisse senkte. Das Oberwuchern berufs-
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standischer und materieller Interessen in der Politik, der immer unvor
nehmer werdende Ton in Presse und Parlamenten, die ganze Amerikani
sierung unseres offentlichen Lebens stieBen die feineren Geister und die 
hoher Gebildeten immer mehr ab und verhinderten sie an einer tlitigen 
Teilnahme an der Politik. Das gilt nicht nur fiir das Professorentum. 
Aber vielleicht ware es gerade dessen hOchste Aufgabe gewesen, dem 
deutschen Volke wieder ein sittliches Ideal zu geben und die Zerfleischung 
cler Parteien zu verhindern mit Hilfe der akademischen jugend. Aber 
clas ist sehr erheblich erschwert worden durch die iiber aIle Erwartung 
hinausgehende Vermehrung der Zahl der Studierenden, wodurch die 
kleineren gemiitlichen Universitaten, an denen eine personliche Fiihlung
nahme mit den Zuhorern die Regel war, immer mehr zuriicktraten und 
die Universitaten mit iiber 3000 Studierenden und mehr schlieBlich die 
Mehrheit ausmachten. Und auch der unter den Studierenden herrschende 
Geist ware dem etwaigen Bestreben der Professoren, sie mehr fOr die 
offentlichen Angelegenheiten zu interessieren, nicht giinstig gewesen, -
auch hier Hberwog zu sehr der hastige Wettbewerb und die Angst, zu spat 
zu einer staatlichen Anstellung oder einer auskommlichen Stellung zu 
kommen. --'-- Es fehlte trotz des auf vielen Gebieten ausgesprochen gemein-
11iitzigen Sinnes doch seit Beginn des neuen jahrhunderts jedes dem gesam
Jen Volke gemeinsame politische Ideal, und das war unser Ungliick. Denn 
das: "Ich kenne keine Parteien mehr" konnte wohl in dem Oberschwange 
nationalen Hochgefiihls der ersten Kriegsmonate andauern, aber auf die 
Dauer lieBen sich die durch jahrzehnte hindurch mit Sorgfalt ausgebildeten 
Gepflogenheiten, den. politischen Gegner als Dummkopf oder Verbrecher 
hinzustelIen, nicht unterdriicken. - Fiir die Zukunft wird das anders 
werden miissen und es wird auch der Studierende sich mit den offent
lichen Angelegenheiten eingehendeI' zu beschliftigen haben. Und des
wegen solI man ihn zu den Verwaltungsangelegenheiten der Universitat 
bis zu einem gewissen Grade heranziehen. Freilich nur in dem Umfange 
und auf den Gebieten, fOr die es zweckmaBig und bereits angebahnt ist. 
In erster Linie fUr die Angelegenheiten, die die Interessen der Studenten
schaft unmittelbar betreffen - Ausschiisse fHr die Krankenversicherung, 
fUr die Einrichtung von Speise- und Lesehallen, vielleicht auch Woh
nungswesen soil ten niemals ohne Mitwirkung der Studentenschaft ge
bildet werdeR, in den Stundungs- und Stipendienausschiissen muB die 
Studentenschaft vertreten sein, selbst bei der Handhabung der studenti
schen Sondergerichtsbarkeit, soweit sie unter den vedinderten staatlichen 
Verhaltnissen aufrechterhalten bleibt, soli man fUr eine Mitwirkung der 
Studentenschaft Sorge tragen. Irgendwie weiterzugehen und, wie es 
auch verJangt worden ist, der Studentenschaft eine Vertretung im Senat 
zu geben und sie womoglich bei der Berufung der akademischen Lehrer 
mitwirken zu lassen, erscheint mir ganzlich verfehlt. Die Universitaten. 
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und sonstigen Hochschulen haben sich schon in der Zeit des sog. "Obrig
keitsstaates" zu fast reinen Staatsanstalten entwickelt, im sog. "Volks
staat", in dem die Oiktatur der Massen Platz greifen soll, wird eine Ruck
entwicklung zum einstigen Korporationscharakter der hOchsten Bildungs
anstalten erst recht nicht mtiglich und vor all em auch nicht wunsch ens
wert sein. Auf die im Mittelalter an manchen UniversiHiten vorhandenen 
Einrichtungen, daB die Studenten Rektor und Professoren selbst wahlten, 
m{jge man also nicht verweisen. Oer Gemeinschaftssinn und das Gemein
schaftsgefuhl der Studenten wird schon genugend gefijrdert, wenn man sie 
in der vorgeschlagenen, sachlich berechtigten Weise an den Verwaltungs
geschaften teiln~hmen laBt. Auch dagegen wurde ich keine Bedenken 
erheben, Studentenvertreter zu den Beratungen der Selbstverwaltungs
behOrden zuzuziehen, wenn es sich urn den Lehrbetrieb und die Prufungs
vorschriften handelt; es kann nur vorteilhaft sein, der Studentenschaft 
dabei eine be rat end e Stimme Ztl geben; es ist wohl m{jglich, daB man 
dadurch manche wertvolle Anregung erhielte. 

Oamit komme ich auf die Frage des Prufungswesens, eine Angelegen
he it, die an. sich schon unendlich schwierig ist und im neuzeitlichen Staat 
dadurch noch verwickelter geworden ist, daB die Regelung tlurch den 
Staat geschieht, der zwar die FakuWiten, aber auch die berufsstandischerr 
Vertretungen hOrt, dann aber die Angelegenheit so regelt, wie es ihm gut 
dunkt. Ich selbst stehe auf dem Standpunkt, daB a\le Prufungen ein 
Obel sind, freilich ein notwendiges, unentbehrliches. Aber 
dieses Obel kann fur Pruflinge und Prufer zu einem unertraglichen werden, 
wenn man nicht durch die Vorschriften und ihre Handhabung das 
Obel moglichst zu lindern sucht. Wurden die akademischen Berufe nur 
von sol chen Leuten ergriffen, die innerer Orang und Begabung dazu 
treibt, so waren die Prufungen entbehrlich oder ktinnten wenigstens 
auf ein MindestmaB eingeschdinkt werden. Je mehr aber die Vor
bedingungen fur die Zulassung zum Studium herabgesetzt wurden, tim 
so zahlreichere und urn so ungeeignetere Menschen drangten sich zu den 
Berufen. Schon die sog. Schul reform, die Herabsetzung der Anforderungen 
auf allen far die hOheren Berufe vorbereitenden Schulen (humanistisches, 
Realgymnasium und Oberrealschule), die standige Rucksichtnahme auf 
die "Oberburdung" der schwach Begabten und UnfieiBigen oder der 
wenigstens fur rein geistige Arbeiten weniger Geeigneten hat nicht nur 
eine keineswegs gunstige Oberfullung der Universitaten und gelehrten 
Berufe zur Foige gehabt, sondern auch den ganzen Hochschulunterricht 
von seiner fruheren H{jhe heruntergedruckt. Es gibt wohl keine Fakultat 
und in ihr wieder kein Sonderfach, in denen nicht daruber geklagt wird, 
daB der Ourchschnitt der Studierenden sowohl hinsichtlich der Vor
kenntnisse, wie der allgemeinen Bildung und der Beobachtungs- und Denk
fahigkeit gegenuber friiheren Zeiten erheblich gesunken ist. Und je mehr 
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die Demokratisierung der Vorbildung zunimmt, urn so empfindlicher 
wird der Lehrbetrieb an den Hochschulen betroffen werden. An sich 
- wenn man in idealer Welt lebte - konnte man natiirlich auf aIle 
Befahigungsnachweise verzichten und als einzigen MaBstab den der 
Tiichtigkeit und Geeignetheit hinstellen. Und das verhangnisvolle Schlag
wort "Freie Bahn dem Tiichtigen" wird ja von vielen Seiten auch fiir 
die Universitaten dahin ausgelegt, daB die Zulassungsbedingungen herab
gesetzt werden miiBten, etwa von dem Gesichtspunkt aus, daB unter den 
Tausendenund .Hunderttausenden, die jetzt nicht zugelassen werden, 
ein Genie und einige groBe Talente sein konnen, denen man den Auf
stieg nicht verwehren oder auch nur erschweren darf. Die groBen 
Begabungen und die Genies haben auch so schon die Moglichkeit 
gehabt - vielleicht unter groBeren Kampfen, was kein Ungliick 
ist - sich durchzusetzen. Verbreitert man aber den Strom der 
zu den Universitaten Drangenden noch mehr, so schafft man Verhalt
nisse, die die Leistungen an den Universitaten und Hochschulen nicht 
erhohen, sondern erheblich herabsetzen werden, nicht nur durch die 
UngleichmaBigkeit der Ausbildung, sondern auch durch die Vermehrung 
der Studierenden, die nicht durch eine Vermehrung der Professoren aus
geglichen werden kann; denn dazu ist Geld nicht vorhanden. Besondere 
Aufnahmepriifungen fUr die Zulassung zur Universitat einzurichten, wie 
sie an den Schweizer Universitaten iiblich sind, halte ich als A usnah me
rna B reg e 1 fiir berechtigt, wenn es sich urn die Zulassung solcher handelt, 
die eine unregelmaBige Vorbildung haben. Aber diese Priifung miiBte 
sehr griindlich und derartig eingerichtet sein, daB man sich von den 
tatsiichlichen Fiihigkeiten der Bewerber, nicht ihrem.Wissen iiber
zeugen konnte, dementsprechend auch die Priifer sorgfiiltigst auszu
suchen waren. Ob damit wirklich eine Siebung der Tiichtigsten erreicht 
wiirde, bleibt aber auch noch recht zweifelhaft, denn es sind nicht gerade 
die Tiichtigsten auch die eigentlichen "Examensmenschen". Gerade bei 
Priifungen stehen oft die hervorragendsten Geister unter Hemmungen, 
ja geradezu unter der Einwirkung von widerwilligen und Unlustgefiihlen. 

Es ist natiirlich nicht moglich, hier auf die Priifungsvorschriften im 
einzelnen einzugehen, sondern es kann sich nur urn einige allgemeine 
Grundsatze handeln. Und da miiBte nach meiner Meinung iiber allen Prii
fungen als Losung stehen: "Moglichste Beschrankung alles reinen Gedacht
niskrams, Priifung der perso'nlichen Eigenschaften, der allgemeinen BiI
dung und des fiir das besondere Fach notwendigen Konnens." Und 
danach miiBte sich auch die Zusammensetzung der Priifungskommissionen 
richten, d. h. es miiBte dadurch schon den Studierenden erschwert werden, 
daB sie sich fiir die Priifungen und die Eigenheiten der Priifer einpauken. 
Man konnte deswegen den Grundsatz aufsteIlen, daB niemand von einem 
Prllfer gepriift werden dOrfte, bei dem er gehort oder gearbeitet hat. 
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Ich hielte das aber fUr kaum durchfiihrbar und sehr bedenklich; dadurch 
wiirde dem Zufall bei den Priifungen noch mehr Spielraum gegeben als 
jetzt und nicht verhindert, daB die Priifer in ihrer Priifungsart ver
steinern. Kennt der Priifer den Priifling von Seminaren, Obungen, La
boratorien usw., so ist entschieden dem Zufall weniger Spielraum gegeben; 
denn dann kann der Priifer sein Urteil iiber die Leistungen in der Priifung 
durch alles, was er sonst iiber seine Leistungsfahigkeit beobachtet hat, 
erganzen. Viel wirksamer erscheint es mir, wenn man fiir jedes Fach 
moglichst viel Priifer, und zwar auf moglichst kurze Zeit ernennt, also 
recht oft wechseln laBt. Dann ist es dem Priifling unmoglich, da er vor
her niemals weiB, zu welchem Priifer er kommt, sich auf die Eigenart 
des Priifers von vornherein einzustellen, und durch den hiiufigen Wechsel 
wiirde auch verhindert, daB der Priifer in seinem Amt versteinert, und 
weiter miiBte auch von allen, die die staatlichen Hauptpriifungen be
stehen wollen, ein gewisses MaB allgemeiner Bildung und Kenntnis der 
geschichtlichen Entwieklung seiner Wissenschaft und seines Standes ver
langt werden. - Diesen Vorschlagen steht nur e i n groBes Hindernis 
entgegen, was schon bisher aile Bestrebungen auf wiinschenswerte Neu
ordnungen verhindert hat: de r Gel d pun k t. Denn hier kommt die 
groBe Frage in Betracht, ob man den jetzt bestehenden Zustand, daB ein 
groBer Teil des Professoreneinkommens von dem Besuch der Vorlesungen 
und der Mitgliedschaft in den Priifungskommissionen abhiingt, bestehen 
lassen will oder. nieht. Soli man Vorlesungs- und Priifungsgebiihren 
ganz abschaffen oder nicht? Es hat gar keinen Zweck, die Frage jetzt 
eingehend sachlich zu erortern; dann nur, wenn mal normale Zeit en fiir 
uns in Sieht waren, hatte es Zweck, dariiber sich ernstlich auszusprechen. 
Wollen die jetzigen Machthaber Vorlesungs- und Priifungsgebiihren ab
schaffen, so werden sie sieh durch noch so iiberzeugende Griinde davon 
nicht abhalten lassen. DaB die Erfahrungen mit der Abschaffung der 
Vorlesungsgebiihren in Osterreich wenig ermutigende sind, wird allgemeiA 
zugegeben, und das ist urn so wiehtiger, als dort die Einnahmen aus 
den Vorlesungen, weil die Gebiihren dafiir noch viel niedriger waren als 
in Deutschland, Hingst keine so groBe Bedeutung in dem Haushalt der 
Professoren besaBen wie bei uns. Eine Abschaffung oder wenigstens 
Einschrankung des Gebiihrenwesens wiirde von den Professoren viel
leicht mit Freude begriiBt werden, wenn der Staat in der Lage ware, 
sie fiir den Ausfall zu entschiidigen. Denn das Gebiihrenwesen bringt 
nieht nur gewisse Ungerechtigkeiten mit sich, sondern ist auch fur 
die Professoren selbst mit recht viel Unzutraglichkeiten verkniipft. Es 
ist sieher, daB keine Gruppe von Beamten durch den Krieg so stark 
in ihrem bisherigen Ausgabenhaushalterschfittert wurde wie die 
der Professoren; wiihrend aile iibrigen Beamten keine Verringerung 
ihrer amtJichen Beziige hatten, sank en bei vielen Professoren durch die 
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gewaltige Abnahme der Studierenden, durch die starke Verringerung, 
ja fast volligen Fortfall von Prafungen die Einnahmen urn ein Drittel 
und mehr, trotzdem die Ausgaben ffir die -notwendigsten Lebensbediirf
nisse rasch stiegen. Und Schwankungen in den Einnahmen, wenn auch 
nicht so erheblicher Art, traten auch in friedlichen Zeiten ein durch 
Zufalligkeiten, Mode usw. oder traten besonders empfindlich in die Er
scheinung, wenn ein Professor durch Krankheit gezwungen wurde, ein 
oder mehrere Halbjahre seine Vorlesungen auszusetzen und er damit im 
wesentlichen auf das im allgemeinen recht kleine Professorengehait an
gewiesen wurde. Deswegen kOnnte eine Neuordnung des Gebiihrenwesens 
an sich dem Professorenstande nur willkommen sein. Aber wie das bei 
den jetzigen Geldnoten des Staates moglich sein so lite, erscheint mir 
unerfindlich. GewiB warde die Professorenschaft bereit sein, im Interesse 
des Vaterlandes und der Allgemeinheit materielle Opfer zu bringen. Aber 
in Zeiten, wo aIle Stande nach ErhOhung der Einnahmen schreien, die 
Erwerbenden sich auf Kosten der Verbraucher bereichern, wo die Ver
teuerung der notwendigsten Lebensbediirfnisse (Ernahrung, Kleidung, 
Wohnung) noch lange.andauern, die Hoh~ der unmittelbaren und mittel
baren Steuern ins Phantastische gehen wird und Vermogen und Erspar
nisse zu einem groBen Teil dem Staat abzuliefern sein werden, einzig 
von den Professoren verlangen, daB sie auf Rechte freiwillig verzichten, 
die sie rechtmaBig erworben haben und auf denen sie ihr gesamtes Wirt
schaftsleben aufgebaut haben, das erscheint doch geradezu ungeheuerlich. 
Natiirlich werden sie gegen eine riicksichtslose Regierung ebenso ohn
machtig sein, wie das deutsche Yolk es jetzt gegeniiber der Entente ist; 
aber, was dadurch alles zerstort wird, dariiber soUte sich wenigstens 
die Regierung klar sein. Wie schwer die deutsche'Wissenschaft in der 
Zukunft ihre bishei"ige Stellung auch nur annahernd wird aufrechterhalten 
konnen, dariiber ist sich unsere jetzige Regierung wohl kaum im klaren; 
nimmt man aber durch unnotige Neuordnungen uns auch noch die Arbeits
freudigkeit und erhoht man in Zeiten, in denen die Sorgen urn Ehre 
und Zukunft unseres Volkes uns kaum noch zu atmen erlauben, auch 
noch die materielle Not, so wird man auch das Letzte, was uns von 
groBer Zeit geblieben ist, zerstoren. Deswegen sei man sich bewuBt, 
daB man erst die materieUen Voraussetzungen schafft, bevor man in 
das Wirtschaftsleben der Professoren tiefeingreifende Neuordnungen 
macht. -

Ich sagte - auch zu materiellen Opfern wiirden die Professoren bereit 
sein, wenn die Notwendigkeit dafiir vorliegt. Und damochte ich einen 
Punkt herausgreifen, der aUerdings nur eine Fakultat angeht. Es ist die 
medizinische Doktorpriifung. Hier sind seit einigenJahrzehnten Zu
stande vorlianden, die tangst batten geandert werden miissen. Nachdem die 
Bestimmung getroffen wurde, daB der medizinische Doktorgrad erst nach 
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bestandener arztlicher Hauptpriifung erteilt werden diirfe, ist die Doktor
priifung zu einer leeren Form geworden, die Gebiihren sind aber aufrecht
erhalten worden. Die Fakuitaten haben sich auf den Standpunkt gestellt, 
daB man jemand, der die schwierige arztliche Priifung in allen Fachern 
bestanden hat, den Doktortitel nicht verweigern kann, da beim Publikum 
ja doch jeder Arzt "Herr Doktor" betitelt wiirde. Dann sollte man diese 
Wiirde ohne besondere Priifung und Gebiihren erteilen oder besser noch 
ohne Beteiligung der Fakultaten von den LandesbehOrden, die die Appro
bation als Arzt zu erteilen haben, als Titel verleihen lassen. Aber 
mir scheint diese ganze Beweisfiihrung unrichtig. Staatspriifungen 
und Doktorpriifungen haben miteinander nichts zu tun und die anderen 
Fakultaten denken nicht daran, die Anforderungen an die Doktorprii
fungen bei denen herabzusetzen, die die staatlichen Hauptpriifungen 
bestanden haben und auf die Gewohnheit des Publikums, jeden Arzt 
Doktor zu nennen, braucht man wirklich keine Riicksicht zu nehmen. 
1m iibrigen ware es auch bedauerlich, wenn man die Doktorarbeiten in 
der medizinischen Fakultat streich en wollte; es wird dabei und kann 
.noch viel mehr als bisher wichtige wissenschaftliche Vorarbeit geleistet 
werden und es ist auch fiir jeden Arzt von nicht unerheblichem Wert, 
.wenn er lernt, wie man ein wissenschaftliches Problem anpacken muB, 
urn so mehr, als er im Gegensatz zu den iibrigen Fachern auch in der Haupt
priifung schriftliche Arbeiten gar nicht zu liefern hat. Deswegen ver
scharfe man die Anforderungen fiir die Doktorpriifung erheblich; man ve r: 
lange nicht weniger, sondern mehr als in der staatlichen 
P riif u ng. Es muB Vorschrift sein, daB der Priifling in einem von ihm selbst 
gewahlten Sonderfach sowohl in der schriftlichen wie in der miindlichen 
Priifung griindliche erschopfende wissenschaftliche Kenntnisse nachweist. 
Das wird sicherlich zunachst zu einer erheblichen Verminderung der Doktor
priifungen und zu einem nicht unerheblichen Ausfall in den Einnahmen 
mancher, vielleicht vieler medizinischer Professoren fiihren. Das muB 
und kann ertragen werden, bei den praktischen Medizinern am aller
leichtesten. Und man verbillige auch die Priifung dadurch, daB man 
nicht die vollstandfge Drucklegung jeder Doktorarbeit verlangt, die wirk
lich wissenschaftlich wertvollen in Zeitschriften erscheinen laBt und von 
den iibrigen nur kurze Ausziige in der medizinischen Fachpresse oder an 
anderem Orte gibt. Es ist wirklich nicht nMig, daB der junge Arzt fiir 
die Erlangung der Doktorwiirde einschlieBlich Kosten der Drucklegung 
5-600 M. ausgibt. Das ist eine Reform, die iangst hatte vorgenommen 
werden miissen und die man daher auch in unserer jetzigen triiben Lage 
nicht mehr zuriickstellen kann. -
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6. Die akademische Selbstverwaltung und die 
Staatsregierungen. 

In der Offentliehkeit ist die Universitatsverfassung und die dort be
stehende Selbstverwaltung wiederholt Gegenstand heftiger Angriffe ge
wesen, dagegen hat man merkwiirdigerweise das Verhliltnis der aka
demisehen Selbstverwaltung zu den Regierungen kaum beriihrt. Und 
es fragt sieh doeh sehr, ob nieht aueh dort eine erhebliehe Quelle des 
Obels sitzt. Die Selbstverwaltungsreehte der Universitaten sind keine 
sehr groBen: sie beziehen sieh fast nur auf die Auswahl des Naehwuehses, 
die Besetzung der Professuren, Strafgewalt iiber die Studierenden und 
in besehranktem MaBe VermOgensverwaltung, soweit solehes vorhanden. 
Hierfiir sind Aussehiisse vorhanden, die je naeh der besondert!D Verfas
sungsart der Universitat von der Gesamtheit der stimmbereehtigten Pro
fessoren (groBer Senat, Konzil, Konsistorium) oder von den Senaten gewahlt 
werden. Der wiehtigste AussehuB an allen Universitaten ist der Senat, 
der an den Universitaten mit Konzilverfassung die Vorbereitung aller 
AngelegenheiteIi und einen Teil der BesehluBfassung hat, wahrend 
an den Universitaten mit reiner Senatsverfassung aile Angelegenheiten 
yom Senat erledigt werden. Dieser Sen at setzt sieh zusammen aus Mit
gliedern, die nur ein jahr oder hOehstens zwei jahre in ihm sitzen mit 
Ausnahme eines einzigen, des Universitatsriehters, derstandigesvoll
stimmbereehtigtes Mitglied ist. Er ist zugleieh das einzige Mitglied, das 
nieht aus Wahlen des LehrkOrpers hervorgeht, sondern von der Re
gierung ohne Fiihlungnahme mit der Universitat ernannt wird, ein von 
dieser abhlingiger und jederzeit im Interesse des Dienstes versetzbare~ 
Beamter. Urspriinglieh waren die Disziplinarangelegenheiten der Stu
dierenden sein Hauptgebiet, spater wurde er immer mehr ,der Berater 
in allen reehtliehen, Verfassungs- und Verwaltungsfragen. Ais einziges 
standiges Mitglied des Senats wird er naturgemaB leieht einen iiberwiegen
den EinfluB gewinnen und je naeh der PersOnliehkeit des jeweiligen Rektors 
oft genug der wirkliehe Rektor der Universitat sein kOnnen. Er ist somit 
in dem SelbstverwaItungskOrper der Universitat ein Fremdling, wie er 
in keinem neuzeitliehen Selbstverwaltungsorgan mehr vorkommt. Auch 
war dem keineswegs immer so: noch in den ersten Satzungen der Berliner 
Universitlit yom 31. Oktober 1816 war die Stellung des als "Syndikus" 
bezeichneten Verwaltungsbeamten eine derartige, daB er nur an den ge
richtlichen Geschliften des Senats teilnahm und insofern dem Rektor 
und Senat unterstellt war, als er "in allen Sachen, worin es auf Kenntnis 
der Gesetze und der Landesverfassung ankommt" zur Abgabe von Gut
aehten und Entgegennahme von Auftrligen verpflichtet war. Erst im 
jahre 1819 wurde er vollberechtigtes Mitglied des Senats, nachdem dureR 
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die beriichtigten Karlsbader Beschliisse die Einzelregierungen gezwungen 
worden waren, fiir die Studierenden und Professoren Aufpasser und 
Demagogenriecher in Gestalt der Universitatsrichter zu bestellen. Sach
Iiche Griinde dafUr, an dieser Einrichtung festzuhalten, bestanden nicht 
und bestehen nicht. Denn ein Verwaltungsbeamter, der als Beirat ge
braucht wird, braucht nicht als gleichberechtigtes Mitglied in den Selbst
verwaltungskOrpern der Universitatzu sitzen. In Kiel war bis zum 
Sommerhalbjahr 1917 der Syndikus genannte Beirat dem Rektor und 
Senat unterstellt und hatte weder im Senat noch Konsistorium Stimm
recht. Und es ging sehr gut, wenn der Syndikus der geeignete Mann war. 
Auch ist, als 1917 von Minister T rot t z u Sol z diese Einrichtung trotz 
einstimmigen heftigen und entschiedenen Einspruchs des Konsistoriums 
beseitigt wurde, kein sachlicher Grund dafUr angefiihrt worden, nur der, 
daB es wiinschenswert sei, die Einrichtungen fUr ganz PreuBen zu ver
einheitlichen. Nun kann man fragen, ob denn die Erfahrungen damit 
5chlechte gewesen sind und Ofter MiBhelligkeiten vorkamen. In den Zeit en 
politischer Spannung und Unruhe ist der Universitatsrichter als ein 
FremdkOrper stets stOrend empfunden, in ruhigen Zeiten haben sich 
die Universitatsrichter im allgemeinen entsprechend den guten Ober
lieferungen des alten preuBischen Beamtentums bemiiht, die Interessen 
der Universitaten wahrzunehmen und sich in den Rahmen des Senats 
50 einzufUgen, daB das in ihrer Stellung liegende Obergewicht nicht 
merkbar wurde. Ob das in dem parlamentarisch und republikanisch 
regierten, ein Staatsoberhaupt nicht mehr besitzenden PreuBen weiter 
der Fall sein wird, ist in hohem MaBe zweifelhaft, es ist vielmehr zu be
fiirchten, daB nunmehr der Universitatsrichter seiner alten Bestimmung 
gemaB ein aufsichtsfiihrender Regierungsbeamter werden wird, der ein 
demokratisches und sozialistisches Gegengewicht gegen das ,.reaktionare" 
Professorentum bilden und in die Universitat den politischen Partei
kampf hineintragen soli. Deswegen ist die dringende Forderung zu 
erheben: Fort mit dem Universitatsrichter und Ersatz durch 
einen dem Rektor und Senat unterstellten, lediglich beratende Stirn me 
besitzenden rechtskundigen Berater. 

Ein ~weites Organ, das sich allmahlich zu einem Hemmnis fUr die 
Entwicklung der akademischen Selbstverwaltung ausgebildet hat, ist 
der U ni ve rs i tit ts k u ra to r. Zunachst kann man schon deswegen seine 
Notwendigkeit bezweifeln, als dies Amt keineswegs an allen deutschen 
Universitaten besteht. Hessen, Baden und Bayern kommen ohne Kurator 
aus und in Wiirttemberg (Tiibingen) wird das Amt (Vizekanzler) stets 
mit einem aktiven Professor besetzt; auch in Osterreich und der Schweizl) 

1) Hier kann man freilich darauf hinweisen, daB der Sitz der kantonalen 
Universitaten mit "dem der Regierungen zusammenfallt und daher eine Ver
mittiungsstelJe zwischen Regierung und Universitat nicht notig ist. 
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ist das Amt unbekannt. Ursprunglich war der Kurator nichts als der Re
gierungsvertreter an den provinziellen Universitaten, durch dessen Hand 
der Verkehr zwischen Universitat und Regierungszentrale lag. In dieser 
Eigenschaft war sein EinfluB gering und er konnte, wenn er die geeignete 
Personlichkeit war, gunstig wirken, indem er einmal grundsatzlich die 
Interessen der Universitat bei der Regierung vert rat und auch innerhalb 
der Universitat ausgleichend wirkte, wenn die Anforderungen eines Faches 
oder einer Fakultat die anderer zu sehr in den Hintergrund zu drangen 
drohten. Und es muB dankbar anerkannt werden, daB sich manche 
Kuratoren groBe Verdienste urn die Entwicklung ihrer Universitat er
worben haben. Allmahlich sind aber die Machtbefugnisse der Kuratoren 
verstarkt worden, indem sie gewisse ursprunglich dem Minister zustehende 
Rechte ubertragen erhielten (Urlaubsertei!ung, Anstellung der Assistenten, 
Regelung der Stellvertretung von Professoren, bei Erkrankung oder 
sonstiger Behinderung der Inliaber, Mitwirkung bei der Vermogensver
waltung der Universitaten u. a.). Und das hat dann zu ganz unnotigen 
und unerquicklichen Reibereien mit Fakultaten, Institutsdirektoren, 
Senaten usw. gefuhrt. In der Tat ist es ein tief in das wichtigste Selbst
verwaltungsrecht der Universitaten eingreifender Schritt, wenn ein 
Kurator nach schwerer Erkrankung oder Tod eines Professors die SteIl
vertretung in Leitung des Instituts oderder Klinik einseitig ohne Mit
wirkung der Fakultat regelt, wie es wiederholt vorgekommen ist. Und 
ebenso ist es ungehOrig, wenn ein Kurator, durch gesellschaftliche und 
Familienbeziehungen veranlaBt, fUr Assistenten, Dozenten, Professoren 
Auszeichnungen beantragt, ohne sich mit deren unmittelbaren Vorgesetzten 
und den Fakultaten in Verbindung zu set zen ; schon deswegen, wei! er 
in der Regel gar nicht aIle die in Betracht kommenden Fragen ubersehen 
und beurtei!en kann. Noch schlimmer ist es, wenn er bei der Vermogens
verwaltung der Universitiiten mehr Rechte fUr sich in Anspruch zu nehmen 
sucht, als ihm zukommen. Das ist an sich natiirlich alles Sache des Taktes 
und man wirdsagen k1.innen, daB die Universitaten, wenn sich dauernd 
Unzutraglichkeiten heraussteIlen, im Beschwerdewege Abhilfe erreichen 
konnten, daB aber damit noch nicht die Abschaffung des Amtes begrundet 
sei. Das ware richtig, wenn das Amt unbedingt notig ware und nicht durch 
bessere Einrichtungen ersetzt werden konnte und wenn man zu den Regie
rungen voIles Vertrauen haben kOnnte. Zum Vertrauen zu einer parlamenta
rischen, parteipolitischen Regierung ist man aber niemals berechtigt und 
man muB deswegen gerade fUr die Zukunft mit groBer Sorge der Wirk
samkeit neuernannter Universitatskuratoren entgegensehen. Diese sind 
ja zu einem groBen Teil politische Beamte (nebenamtIich Oberprasidenten 
und Konsistorialprasidenten) oder ehemalige vortragende Ministerial
oder Oberregierungsrate, die in der Zukunft im wesentIichen nach der 
Parteizugehorigkeit ausgewahlt werden. NamentIich die sozialistische 
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Partei und ihr Hauptverbiindeter, die ultramontane, wird zielbewuBt 
darauf hinausgehen, sobald sie es konnen, aile wichtigen Stell en dureh 
Parteimanner zu besetzen, schon urn sich ein Heer von durch ihre Privat
interessen mit ihnen verbundenen Leuten zu sichern. Das bedeutet bei 
der Wichtigkeit, die gerade die Sozialdemokratie den UniversitateIi bei
miBt, einen weiteren Schritt zu ihrer Politisierung und damit zu ihrem 
Verfall. Also auch: Fort mit dem Universitatskurator oder zum 
mindesten scharfste Begrenzung und Beschrankung seiner 
Befugnisse! 

Es fragt sich, was an dessen Stelle treten soli; ich meine, ein Teil 
seiner Geschiifte kann auf den Rektor, ein anderer Teil auf einen besonders 
zu bildenden AusschuB iibertragen werden. Dieser besondere AusschuB, 
der von den Fakultaten zu wahlen ware, miiBte vor allem auch bei der 
Aufstellung des Universitatshaushaltsplanes ein Wort mitzusprechen 
haben. Der jetzige Zustand ist deswegen unerfreulich, wei! keine Stelle 
da ist, die sachverstandig die Anforderungen der- einzelnen Stell en priifen 
und ausgleichen kann. Jetzt ist es so, daB man sagen kann: wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst. Wer zeitig genug im Ministerium seine Wiinsche 
vorbringt und wer es versteht, ihre Wichtigkeit und Dringli~hkeit zu be
weisen, wird auch zuerst beriicksichtigt. Das hat zur Folge, daB manche, 
auch wichtige Facher lange zuriickstehen miissen, besonders wenn die 
entscheidende Stelle im Ministerium, wie das hiiufig der Fall ist, erhOhte 
Geldbewilligungen vorwiegend bei den Fachern durchzu!;etzen vermag 
und durchsetzen will, bei denen greifbarer praktischer Nutzen aus der 
wissenschaftlichen Forschung rasch entspringt oder wenigstens zu ent
springen scheint. Das hat zu der starken Bevorzugung der praktisch me
dizinischen und einiger naturwissenschaftlicher und auch staatswissen
schaftlicher Facher gefiihrt. Es ware wiinschenswert, wenn hier von der 
Universitat selbst regelnd eingegriffen werden konnte. Es ware z. B. sehr 
wohl- moglich, daB jede Fakultat friihzeitig im Jahre den Haushaltplan 
ihrer Lehrfacher und wissenschaftlichen Anstalten beriete, feststellte und 
ihren Beauftragten im gemeinsamen FakultatsausschuB mit Weisungen 
versahe. Der FinanzausschuB wiirde in gemeinsamer Beratung, vielleicht 
unter Zuziehung von den Beteiligten in besonderen Fallen, den Haushalt
plan endgiiltig festzustellen haben, worauf er ans Ministerium ginge. Das 
wiirde das Gemeinsamkeitsgefiihl der Universitatsfakultaten auBer
ordentlich starken und ein wichtiges neues Selbstverwaltungsrecht den 
Universitaten geben. -

Gegen aile diese Vorschlage wird von den Regierungen das Bedenken 
erhoben werden, daB den Professoren die Beschiiftigung mit derartigen 
Verwaltungsangelegenheiten nicht liege und daB zudem durch den steten 
Wechsel in der Zusammensetzung der Ausschiisse, Senate, die nur ein
jahrige Dauer von Rektorat und Dekanat die Stetigkeit in der Verwal-
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tung bedroht und erschwert wiirde. Diese Bedenken sind z. T. gewiB 
berechtigt und ich selbst bin iiberzeugt, daB sich eine Starkung und Er
weiterung des Selbstverwaltungsrechts der Universitaten nicht erreiehen 
lassen werden, wenn nicht mit dem alten Brauch, daB aile oder fast aile 
akademischen Amter nur von einjahriger Dauer sind, gebrochen wird. 
Besonders fiir Rektorat ware eine mindestens zweijahrige Amtsdauer, 
fiir Senat und FinanzausschuB eine dreijahrige sehr erwiinscht. Bei dem 
Dekanat k5nnte es bei dem einjahrigen Wechsel bleiben, wenn nicht auch 
da wegen der Zugeh5rigkeit zum Senat eine zweijahrige erwiinschter ware. 
Gegen diese, glaube ich, sachlich durchaus erforderliche Neuregelung 
sind nur zwei starke Einwande zu machen: der eine, daB in manchen 
Fakultaten und namentlich gr5Beren Universitaten, mit der Rektorats
und Dekanatswiirde so erhebliche Geldeinnahmen verkniipft sind, daB 
man sie nicht einem Mitgliede mehrere jahre iiberlassen Mnne. Dariiber 
lieBe sich vielleicht durch neue Bestimmungen ohne allzu groBe Schwierig
keiten hinwegkommen. Der zweite Einwand wiegt schwerer: daB namlich 
bei zwei- oder gar dreijahriger Dauer der fiihrenden Amter sich gerade die 
hervorragendsten Gelehrten zu ihrer Obernahme nieht bereit finden 
wiirden, da sie dadurch in ihrer wissenschaftlichen Tatigkeit zu ·sehr 
behindert wiirden. Das ist leider wahr - aber auch dariiber miiBte man 
hinwegkommen; es gibt sieher Gelehrte, denen die Beteiligung an Verwal
tungsgeschiiften und die Obernahme fiihrender Amter so widerstrebt, 
daB sie schon schwer dazu bereit und geeignet sind, sich auch nur ein 
jahr damit zu befassen. Sie soli man eben nicht wahlen und die anderen 
werden sieh schlieBlich auch an zweijahrige Amtsdauer gew5hnen, zumal 
im zweiten jahr durch die im ersten jahr erworbene Schulung und 
Obung die Arbeitslast von selbst leichter wil'd. Auch m5chte ieh darauf 
hinweisen, daB bei langerer Dauer der Amter auch die wiederholte Ober
tragung an ein und denselben viel seltener werden wird, und daran er
inn ern, daB in friiheren Zeiten besonders hervorragenden Mannern das Rek
torat nicht nur zweimal, sondern noch 5fter iibertragen wurde. So war 
der beriihmte Philologe A. B 0 e c k nieht weniger als fiinfmal Rektor 
der Berliner Universitat. -

Aber auch in der Bearbeitung der Hochschulangelegenheiten in den 
Ministerien sind Verbesserungen sehr wohl m5glich und nMig. Zur Zeit 
werden die Universitatsangelegenheiten von zwei Raten bearbeitet: einem 
Personalreferenten und einem, der aile sachlichen Ausgaben - die Universi
tatsseminare, Biichereien und wissenschaftlichen Anstalten unter sich hat. 
Ersterer wird seit vielen jahrzehnten stets aus den Reihen der Universi
tatsprofessoren entnommen, letzterer aus den Reihen der Verwaltungs
beamten. Schon das ist der Sache nieht sehr dienlich, da letzterer sehr 
leicht die Neigung haben wird, den fiskalischen Standpunkt stark zu be
ton en. Aber auch sachlich bringt die Trennung unnMige Schwierigkeiten 

5* 
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mit sich, da zwar im Haushaltplan technisch die pers1>nlichen und sach
lichen Ausgaben voneinander getrennt werden Mnnen, sie aber tatsachlich 
in allen Hochschulangelegenheiten gar nicht zu trennen sind. Weiter ist 
der Personalreferent, der bisher stets einem der geisteswissenschaftlichen 
Facher entnommen wurde, bei der auBerordentlich groBen Zahl der in 
allen Fakultaten in Betracht kommenden Pers1>nlichkeiten gar nicht in 
der Lage, den Oberblick zu behalten und ein eigenes selbstandiges 
Urteil zu gewinnen. Man wende nicht ein, daB in anderen Ministerien 
das dem Personalreferenten unterstellte Beamtentum viel gr1>Ber ist -
aber dafar ist es sehr viel einheitlicher und eben ein Beamtenheer, 
von denen jeder einzelne unter standiger Aufsicht eines Vorgesetzten 
arbeitet, der uber ihn Auskunft erteilen kann. Ganz anders bei der Uni
versitat, wo eine groBe Anzahl selbstandiger nebeneinander und unab
hlingig arbeitender Manner ist, die (mit Ausnahme von Assistenten und 
Abteilungsvorstehern) nicht unter der Aufsieht von Vorgesetzten arbeiten. 
- Deswegen schiene es mir viel zweckmaBiger, wenn man die Trennung 
nach sachlichen und pers1>nlichen Gesichtspunkten aufgabe, dafar aber 
eine Trennung nach den Fachern vornahme. Man k1>nnte dann, indem man 
auch die Angelegenheiten der Utliversitat mit denen der technischen und 
landwirtschaftlichen Hochschulen (falls diese nicht beim Landwirtschafts
ministerium bleiben) vereinigte, mit vier Referenten auskommen, von denen 
jeder sowohl die Personal- wie die sachlichen Angelegenheiten zu bearbeiten 
hlitte. Etwa: 1. ·einen vortragenden Rat fur die rechts-, staats-, volks
und landwirtschaftlichen Facher; 2. einen far die theologischen, philo
logischen, philosophischen und geschichtlichen Facher; 3. einen fur die 
medizinischen und die durch den Unterricht mit den medizinischen enger 
verbundenen naturwissenschaftlichen Facher (Physik, Chemie, Botanik 
und Zoologie); 4. einen fur die ubrigen naturwissenschaftlichen, mathe
matischen und technischen Facher. - Doch-ist dieser Vorschlag natarlich 
-verbesserungsfahig. Mir kommt es hier nur auf die grundsatzlichen Ge. 
danken an. Ich bin sieher, daB bei dieser Ordnung der Sache weit besser 
gedient sein wurde als jetzt. 

7. Schlu6betrachtungen. 
Ich habe im Vorstehenden versucht, m1>glichst leidenschaftslos und 

sachlich die Fragen der Universitatsreform zu besprechen und bestimmte 
Vorschlage zu machen. Ich bezweifle nicht, daB ich bei vielen keinen 
Beifall finden werde, daB ich vielen meiner Kollegen zu weit upd vielen 
nicht weit genug zu gehen schein en werde. Aber der einzelne kann ja auch 
bei einer fur un sere Zukunft so wichtigen Frage nur Anregungen geben 
und vielleicht von seinem Standpunkt und aus seinen Erfahrungen heraus 
neue Schlaglichter auf die Fragen zu werfen suchen. - Inzwischen sind, 
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wah rend diese kleine Schrift sich in Druck befand, die "Gedanken zur 
Hochschulreform" des Unterstaatssei5retars Be c ke r erschienen. Mit 
einem Teil seiner in friiheren Aufsatzen niedergelegten Ansichten habe 
ich mich ja schon im Vorstehenden eingehend auseinandergesetzt. Auf 
einiges andere will ich hier noch kurz eingehen. Zunachst, mochte ich 
mit Befriedigung feststellen, daB er in den neuen Aufsatzen eine viel 
freundlichere Stellung zum Universitatsprofessorentum einnimmt, als 
man nach seinen ersten Aufsatzen annehmen muBte. Er erkenntjetzt 
nachdriicklich an, daB·der Kern u nserer U ni ve rsi ta te n ges u nd is t, 
er wiinscht vertrauensvolle Zusamme,narbeit zwischen autoritativen Hoch
schulen und autoritativer Regierung und er macht das ungemein wichtige 
Zugestandnis, daB zwar bis zur Einfiihrung der parteipolitischen Pari a
ment.sherrschaft der rein sachlich Denkende die absolute Staat~hoheit auf 
dem Gebiete des Berufungswesens fordern muBte, daB aber seit Einfiihrung 
des Parteiregiments kein Zweifel bestehen konne, daB nunmehr "wenig
stens theoretisch" die Selbsterganzung der Hochschulen z u m kl ei ne r en 
Obel geworden sei 1). Diese Erkenntnis kann uns Professoren den Kampf 
fiir die Erhaltung alles Guten an unseren Universitaten erleichtern, wenn 
wir iiberall; wo es nMig ist, selbst bessernd die Hand anlegen. Denn 
mit Recht kann man das alte Sprichwort umkehren und sagen: "Das Gute 
ist der Feind des Besseren." In solchen Zeiten schwerster Not soli man 
alles tun, urn aus 'dem Guten das Bessere und Beste zu geWint1en. -

Aber dazu muB man sich auch klar sein iiber die Griinde der Unvoll
kommenheiten und deswegen mochte ich Stellung nehmen zu den Ausfiih
rungen Be c ke rs iiber die Griinde des Verlustes der hohen Stellung der Uni
versitaten im Ansehen des Volkes. Er sieht sie in der iibermaBigen Speziali
sierung, dem Mangel an Synthese, dem historischen Sinn der deutschen 
Wissenschaft und dem Mangel an ethischen Ideen. Es scheint mir un
richtig, die groBe Bedeutung, die die deutschen Universitaten in der Zeit 
von 1810 bis gegen Ende der achtziger Jahre (nicht einmal ununter
brochen) im gesamten offentlichen Leben des Volkes gehabt haben, als den 
Normalzustand anzusehen. Es waren vielmehr besondere Umstande, die 
dazu fiihrten, daB namlich die Fiihrung in der Politik in die Hande des 
dritten Standes und bei diesem der Hochstgebildeten fiel und unser 
Volk von ihnen ein gemeinsames Ideal erhielt, das der Einigung der 
Deutschen unter einem Kaiser, der ihnen Macht und Freiheit wieder 
verschaffen sollte: Mit der Erreichung dieses groBen Zieles, des Traumes 
und der Sehnsucht so vieler un serer Besten, sank aber iiberraschend 
schnell der hochgespannte Wille unseres Volkes und er fand kein neues 
hohes Ziel fiir die Volksgesamtheit; vielmehr entwickelten sich die Krafte 
zu immer starkeren Machten, die von jeher Cler Volkseinheit am gefahr-

1) Ich selbst sehe allerdings nur in der absoluten Staatshoheit ein "Obel", 
in der Selbstergllnzung der Hochschulen nur eine Unvollkommenheit. 
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lichsten waren: der Ultramontanismus und Partikularismus. Und ihrien 
gesellte sieh dann die sozialdemokratisehe Bewegung bei, die ihren Erfolg 
wahrlich nieht ethisehen, sondern materiellen Gedanken verdankt und 
der augenseheinlich einer besonderen Geistesstimmung des deutsehen 
Volkes entgegenkam. Es kam, wie so oft in Natur und Geschichte,nach 
den Zeit en idealer Begeisterung und unpraktischen Traum~rtums der 
iibermaBige Ausschlag nach der anderen Seite tiber den Realismus hinaus 
tum Materialismus. Wie wenig dabei wissenschaftliche Stromungen von 
Bedeutung waren, ergibt sich am besten daraus, daB in den Zeiten, wo der 
Materialismus und die Abkehr von der idealistisehen Philosophie am 
machtigsten waren, der hOchste nationale und ideale Aufschwung des 
Volkes zustande kam und die materialistische Lebensauffassung im ge
samten Volke immer starker urn sich griff, als die materialistische wissen
schaftliche Stromung langst tiberwunden war. Es ist eben eine alte Er
fahrung, daB wissenschaftliche Theorien und Auffassungen erst dann in 
weitere Kreise und gar erst ins Yolk zu dringen pflegen, wenn sie in der 
Wissensehaft langst tiberwunden sind. Mit der langst in Rtickgang be
find lichen starkeren Spezialisierung der Wissenschaft und mangelhaften 
Synthese hat das niehts zu tun. GewiB, wir Deutsche haben mit der uns eige
nen Grtindlichkeit und Neigung zum Systematisieren die Spezialisierung in 
der Wissenschaft weiter getrieben, als irgendein anderes Kulturvolk, wie 
ja eben diese Kraft zur Systematisierung gleichzeitig un sere Starke und 
unsere Schwache ist und wir ja auch jetzt dabei sind, uns mit wahnwitzigE;f 
Grtindliehkeit vollig zugrunde zu richten. Aber die Schilderung vom Stande 
un serer Wissenschaften, die Be c k e r macht, trifft nicht zu. Ieh will 
mir kein Urteil tiber die Wissenschaften, die mir ferne stehen, anmaBen. 
Aber in der Medizin und Naturwissenschaften ist der HHhepunkt der 
Spezialisierung langst tiberwunden - ich betone der Wissenschafte n
und nicht nur die Neigung zur Synthese, sondern sogar der M u t z u m 
Dilettantismus, von dem Becker so viel erwartet, machtig erwacht. 
Starker als jemals macht sich in den medizinischen Wissenschaften -
und nicht nur in den theoretischen - die Neigung zur Beschiiftigung 
mit allgemeinen Fragen geltend, erkenntnis-theoretische Fragen werden 
erHrtert und psychologische Fragen von Gebieten aus in Angriff genommen, 
die frtiher keine Beziehung dazu hatten - ich erinnere nur an die zahl
reich en ErHrterungen tiber den Ursachenbegriff, an Werke, wie die von 
R. S e mo n tiber die "Mneme" und die "mnemischen Empfindungen", 
an Ziehens, des ehemaligen Berliner Psychiater und jetZigen Hallenser 
Philosoph en physiologische Psychologie, an das Buch von Fr. K ra us 
tiber die Pathologie der PersHnlichkeit, in der es an Synthese wahrlich 
nicht fehlt und die Faden von dec Medizin nach fast allen Wissenschaften 
in reiehlicher Weise gekntipft werden. Ja 'selbst zur Mystik neigen sich 
wieder medizinische Denker - Freuds Traumdeutung und Psycho ana-
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lyse, Swobodas "Das Siebenjahr" und P. Kammerers "Gesetz der 
Serie". Und wie sind in der Naturwissenschaft seit H el m holtz und 
D u boi s- R e y m 0 nd die Beziehungen zur Philosophie tangst neu ge
knilpft, welche Bedeutung haben Mac h s erkenntnis-theoretische Arbeiten 
erlangt und immer grHBer wird die Neigung, die Voraussetzungen und 
das Riistzeug der Sonderwissenschaften erkenntnis-theoretisch zu priifen. 
Und kann man Ostwalds Naturphilosophie vorwerfen, daB er nicht den 
Mut zum Dilettantismus hatte, ganz zu schweigen von Haeckels 
"Weltratseln" und seinem Oegenstuck, Reinckes "Welt als Tat"l)? 

Das Sinken des Einflusses der Universitaten auf das politische Denken 
des Volkes ist eine ganz natiirliche Entwicklung und fallt fast vOllstandig 
zusammen mit dem Sinken des Ansehens unserer Parlamente. Beide 
waren bis zur Errichtung des Deutschen Reiches die einzigen Statten, 
wo unabhangiger Sinn gepflegt und ein freies Wort gestattet war. Als 
die Schranken fiir die Presse fielen, trat diese immer mehr an die Stelle 
der bisherigen Machte und deren Sonderstellung wurde unhaltbar. Das 
war nicht zu verhindern, und so wird auch keine noch so groBe Demo
kratisierung der Wissenschaft und der Hochschulen imstande sein, den 
verlorengegangenen EinfluB wieder zu erringen. 

Noch eigenartiger erscheint mir Be c k e rs Abneigung gegen den histo
rischen Sinn der Deutschen. Danach ware unser Geist nach riickwarts 
eingestellt worden, statt nach vorwarts, wo~in die nicht gelehrten auf
steigenden Krafte einer neuen Zeit wiesen. Ich meine, diese neue Zeit hat 
uns aus Mangel an historischem Sinn nur Ungliick tinH Jammer 
gebracht. Die Beschaftigung mit der Geschichte weist nicht nach riick
warts, sondern soIl uns Regeln geben fiir das Handeln in Gegenwart und 
Zukunft; aus ihr wollen wir Erfahrungen und dadurch auch Hemmungen 
sammeln filr die Vorhersage des Zukiinftigen, was ja nach Ostwald das 
Ziel jeder Wissenschaft ist. Ein Volk, das wirklich vO.n geschichtlichem 
Sinn erfiiIIt ~ar, hatte nicht hemmungslos aIIes zertriimmert, was seine 
einzige Starke und GrHBe war, hatte sich nicht fangen lassen durch die 

1) DaB freilich diese beiden Werke der deutschen Wissenschaft groBe Ehre 
gemacht, kann man fiiglich bezweifeln. Hier ist der Mut zum Dilettantismus 
zu groB gewesen. Es kommt auch darauf an, was man unter Dilettantismus 
versteht. Jeder Sonderforscher ist sich dariiber klar, daB er auf vielen Gebieten 
nicht vollkommen sachverstandig ist, vermeidet es deswegen aber noch langst 
nicht, mal auf ein ihm fremderes Gebiet iiberzugreifen, nachdem er sich zunachst 
griindlich iiber dasselbe unterrichtet hat. Was er da sagt, hat aber, und dessen 
muB er sich bewuBt sein, nicht den gleichen wissenschaftlichen Wert wie seine 
Spezialforschungen: sondern nur die Bedeutung von Anregungen, wie es der 
wissenschaftliche Dilettantismus haben solI. Darin Iiegt auch sein hoher Wert, 
daB er darin, gerade aus Mangel von Beherrschung des Fachs, manchen Hem
mungen nicht unterliegt, die den Spezialforscher bei dem Durchdenken eines 
neuen eigenen Gedilnkens hindern, ihn weiter zu verfolgen oder wenigstens 
rasch auszusprechcn. 
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auf seine seelische Schwache eingesteliten Lilgen der Feinde uber seine 
Kriegsschuld, die Ruckstandigkeit, seiner politischen Einrichtungen 
und das Wahngebilde des Vfilkerbundes. Nicht ein Z u vi el an histo
rischem Sinn, sondern der Mangel an ihm, der OberfluB an Ideologie und 
Doktrinarismus hat uns ins Ungluck gestiirzt. - Uild wenn Becker 
an anderer Stelle sehr riehtig schreibt, daB der Sozialismus nur als ethischer 
eine Zukunft als Kulturfaktor habe, so mtlge er doch nicht vergessen, 
daB die deutsche Volkswirtschaftswissenschaft in ihrem Kathedersozialis
mus es gewesen ist, die den ethischen Gedanken des Sozialismus zuerst 
erfaBt und den regierenden und besitzenden Klassen eingeimpft hat. -

Und nun noch ein Wort: ich bin fur weitgehende Neuordnungen ein
getreten, weil ich meine, sie hatten tangst von den Universitaten selbst 
verlangt werden mussen und es ware gut fUr uns gewesen, wenn wir sie 
schon vor dem Um~turz vorgenommen hatten. Deswegen trete ich aber 
noch nicht dafur ein, daB sie nunmehr aile schleunigst eingefuhrt werden. 
1m Gegenteil wnnsche ich, daB alles sorgfaltiger denn je uberlegt und vor 
allem die Universitateti nicht vergewaltigt werden. Die Zeiten, in denen 
wir leben, sind fur umsichtige Reformen die denk;bar ungunstigsten. 
Der Demokrat Rudolf Virchow ist es gewesen, der den fast kontra
diktorischen Gegensatz zwischen Revolution und Reform hervorhob, 
alser den Satz schrieb: "D e u tschla nd Ii ebt di e Refo r m, Fra n krei ch 
di e Revol uti onl)." Es war einmal. Jetzt liebt Deutschland die Zertrum
merung seiner selbst und es bleibt nicht viel mehr ubrig zum Zertrummern. 
Fur die deutsche Wissenschaft kommen Zeiten trubster Zukunft, denn 
gerade fur die Wissenschaften, in denen wir am meisten fuhrend waren, 
Medizin und Naturwissenschaften, aber auch Altertums- und Geschichts
wissenschaften sind groBe Geldmittel fUr die Forschung ntltig. Die wird 
in Zukunft der Staat fur die Feinde und die Handarbeiter brauchen, 
wahrend er die Geistesarbeiter in das Proletariat Z4 stiirzen sich bemuht. 
Und die privaten Mittel, die Kaiser Wilhelm fUr die wissenschaftliche 
Forschung in groBzugiger Weise zu mobilisieren verstanden hat, werden 
nicht mehr vorhanden sein; denn reiche Leute wird es in Zukunft nicht 
mehr geben in Deutschland, und die wenigen, die noch ubrig sein oder an 
Stelle gefestigter alter Besitze treten werden, werden vielleicht fur Kinos, 
aber nicht wissenschaftliche Forschung Geld ubrig haben. Deswegen gilt es, 
die Wissenschaften und ihre vornehmsten und altesten Pflegestatten zu 
schonen und nicht unnotig zu erschuttern, was sich bewahrt hat. Des
wegen greife man nicht mit roher Hand in das feine Gefuge des Aufbaus 
unserer Universitaten ein und uberlege die Reformen auf das sorgfaltigste 
und man sei sich daruber klar, daB aile Neuordnungen einschneidender 
Natur nur gleichma8ig an allen deutschen Universitaten eingefuhrt werden 
durften. Waren einst die zahlreichen Kulturzentren, die uns durch die 

1) "Nach dem Kriege". VirchoWs Archiv, Bd. 53, S. 26. 
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vielen FurstenhOfe geworden, fast der einzige Segen, der uns aus der 
Kleinstaaterei erwuchs, so mussen wir uns jetzt, wo das ganze Deutsche 
Reich auseinanderzufallen droht, vor Partikularismus auf geistigem Ge
biete und Organisation der geistigen Arbeit doppelt huten; denn daB die 
Gliedstaaten mit Freistaatverfassung es in gleicher Weise als eine vor
nehme Pflicht betrachten werden, fur Kunst und Wissenschaft ohne 
Nebenabsichten zu sorgen wie die FurstenMfe, das entbehrt jeder Wahr
scheinlichkeit. Die Achtung und Liebe der Demokratie zur Wissenschaft 
geht so weit wie ihr Parteiinteresse und ihrWille zur Macht; und deswegen 
wird sie, wenn nicht die stii.rksten Hemmnisse sich entgegenstellen, die 
Universitii.ten im Parteiinteresse umzugestalten such en. Das beweisen am 
besten die Programmreden des Kultusministers Hae nisch. Mag er noch 
so gemii.Bigt und kultiviert sein, schonals Mitglied seiner Partei wird er 
den Massenforderungen keinen kdiftigen Widerstand leisten k(jnnen. 
Deswegen ist maBvolles Handeln erste Pflicht aller derjenigen, die unser 
Yolk und die Wissenschaftlieben, ebenso aber auch vorurteilsfreie Mit
arbeit an der Neuordnung seitens der Universitii.ten. Nur dann wird 
ein. Werk entstehen, das der Wissenschaft und ihren Jungern frommt und 
unserem unglucklichen Vaterland aus seinem Elend zu glucklicheren Zeit en 
hinil1>erhelfen kann. -




