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Vorwort. 

Weite Kreise un seres Volkes hat heute tiefe Verzweiflung erfam. 
War schon nach Ende des ersten Weltkrieges der Boden fUr eine Welt
und Kulturuntergangsstimmung geebnet, wie sie ihren litera risch
wissenschaftlichen Niederschlag in Oswald Spenglers .,Dntergang des 
Abendlandes" fand, so sind jetzt mehr als damals die Menschen, die 
sich wirtschaftlich und kulturell vor ein Nichts gestellt sehen und 
die oft geistig und moralisch ihren alten Halt verloren haben, in 
schwere ideelle und materielle Not geraten. Der einzige Glaube, den 
allzu viele hatten und den sie nicht rechtzeitig als Irrwahn zu er
kennen vermochten, der Nationalsozialismus, ist klar erkennbar zu
sammengebrochen, und ihr Ideal: nationalistischer Imperialismus, 
gestlitzt auf Militarismus, hat nur schwerste Enttauschungen ge
bracht. Mit dem Glauben ist ihr Lebenswille zerbrochen; auf die 
Verherrlichung der Tat, vom Nationalsozialismus als hochstes 
ethisches Ideal gepriesen, folgt nun das entgegengesetzte Extrem: 
Stagnation und Tatenlosigkeit. 

So traurig unsere durch die nationalsozialistische Mmwirtschaft 
geschaffene Lage und das allgemeine Bild der Zerstorung auch ist, 
so darf und mu13 der deutsche Mensch weiterleben, wenn auch in einer 
von ihm erst zu schaffenden neuen Umwelt und nach neuen Idealen. 
Er mu13 sich sein Leben neu aufbauen und kann dabei eines - an der 
zunachst trostlosen Wirklichkeit gelauterten - Optimismus nicht 
entraten. 

Deutschland hat schon mehrfach in seiner Geschichte seine hochsten 
kulturellen Leistungen zu Zeiten tiefster politischer Zerrissenheit 
erlebt. Ein Auf und Ab im Verlaufe der Jahrhunderte widerlegt 
gerade im kulturellen Bereich die These vom "Dntergang des Abend-
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landes", die um so Heber geglaubt wird, wei! viele geneigt sind, den 
Mangel des eigenen Lebenswillens oder die groEe deutsche Kata
strophe als das Ende der abendUindischen Kultur iiberhaupt zu 
deuten, anstatt sich zum BewuEtsein zu bringen, daE jede Kultur, 
insbesondere die abendHindische, bisher wellenformig abgelaufen und 
bereits von manchem Hohepunkt (z. B. Ritterzeit, klassische Zeit) in 
die Tiefen des Ungeistes herabgesunken ist. Es hiingt lediglich von 
uns, von unseren Fiihigkeiten und unserem Willen ab, ob auf unseren 
nunmehr tiefsten kulturellen Fall ein neuer Aufstieg folgt. Gerade 
wir, denen fast alles an materiellem Vermogen genommen und deren 
geistiges Gut einer scharfen Kritik und Selbstkontrolle unterworfen 
ist, sind gezwungen - wie kein anderes Volk -, die wertbestiindigen 
geistigen Werte vom Bedeutungslosen zu scheiden. Die Besatzung 
durch die vier Siegermiichte bringt die verschiedenen Zonen Deutsch
lands in engere Beriihrung denn je mit den Kulturen unserer Nachbar-
volker und Amerikas. Wir spUren unsere Verpfiichtung, auf der einen 
Seite das iiberkommene abendl1indische Kulturgut auf seinen lebenc1i
gen Gehalt und auf seine Wirksamkeit bei uns unj;l im Leben der 
anderen Teile des abendlandischen Kulturkreises zu iiberpriifen, auf 
der anderen Seite aber die bisher kUnstlich ferngehaltenen Krafte des 
Ostens bei der neuen Synthese unserer Kultur sHirker als bisher zu 
beriicksichtigen. Denn nur wenn wir aus unserer eigenen Kraft Altes 
und Neues zu einer machtvollen Kultureinheit zu gestalten verstehen, 
haben wir eine neue ElUte abendlandischer Kultur zu erwarten. Sie in 
ernstem geistigen Ringen zu erreichen, miissen wir als unsere heutige 
groEe Aufgabe anerkennen. Mit diesem edlen Kampf werden wir uns 
wieder den Platz in der Volkergemeinschaft der Welt zu erstreiten 
haben, den innezuhaben einst der Ehrgeiz der groEen Deutschen und 
Europaer war und den wir durch die eigene tiefe Erniedrigung unter 
dem Nationalsozialismus verloren haben. Hier unsere ganze Kraft 
einzusetzen, ist eine ebenso vaterlandische wie allgemein menschliche 
Pflicht und hilft die Voraussetzung fUr die Gutmachung alles c1essen 
schaffen, was in unserem N amen - wenn auch gegen den Willen 
vieler von uns - an Verhrechen gegen die Menschheit in zwOlf 
unheilvollen Jahren im In- und Auslande begangen worden ist. Wenn 
es uns dabei gelingt, vom Kulturellen her die groEen sozialen Pro
bleme der Zeit zu lOsen und die Masse der Werktiitigen als lebendige 
Glieder in unsere kUnftige Kulturschau richtig einzuordnen, dann 
waren wir zu einem Ziel gelangt, dessen Erreichung vom Wirtschaft-
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lichen her bislang vergeblich versucht worden ist und das meines 
Erachtens nur unter der Voraussetzung kultureller Einsichten und 
in erster Linie von der kulturellen Seite her gewonnen werden kann. 

Auf dem Wege zu diesem Ziele solI dies Biichlein ein bescheidener 
Helfer sein. In Form lose zusammenhangender, allgemeinverstand
licher Vortrage, wie ich sie im Laufe des ersten J ahres nach dem 
Zusammenbruch vor verschiedenen Kreisen und an verschiedenen 
Orten gehalten habe, sollen Zeitprobleme aufgezeigt, prakti8che Hin
weise zur Lasung gegeben und Anregungen vermittelt werden. 
Dabei beschranken sich die Darlegungen nicht auf die Verhaltnisse 
einer einzelnen Zone oder Berlins, sondern haben stets ganz Deutsch
land im Auge, magen daher gelegentlich auch fUr eine einzelne Zone 
weniger aktuell sein. 

Theoretische Erarterungen wechseln mit praktischen Vorschlagen ab. 
In einer Zeit, in der als Folge nationalsozialistischer "Schulung" und 
Uniformierung des Denkens primitivste Erkenntnisse verlorengegan
gen und das affentliche Leben geistig in schwerste Verwirrung ge
raten ist, mul3 man erst wieder mit einfachsten Feststellungen be
ginnen, mag auch dem einen oder anderen Leser Bekanntes gesagt 
werden oder manches als Gemeinplatz erscheinen. Die Zeit vor dem 
Jahre 1933 hat bewiesen, dal3 wir Gegner des Nationalsozialismus zu 
hohe geistige Voraussetzungen unterstellt haben. - Insbesondere 
hoffe ich, der deutschen Jugend, die heute in weiten Teilen von 
starkem Kulturwillen beseelt ist, neuen Mut und erwiinschte Finger
zeige zu geben. 

Berlin, den 5. September 1946. 

Der Verfasser. 
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I. 
Der SchluBstrich. 

A. "Die deutsche Wehrmacht hat bedingungslos kapituliert!" Diese 
Rundfunkmeldung zog den SchluBstrich unter die traurigste und zu
gleich grauenvollste Epoche- der deutschen Geschichte. Mit fanatischem 
Glauben, Siegesgeschrei und Fackelzug haUe der Nationalsozialismus 
seine Herrschaft am 30. Januar 1933 angetreten. Ungehort blieben die 
Stimmen all der ernsten Warner; die vollige Vernichtung des Staats, 
die ZerstOrung von allem, was dem deutschen Menschen wert und 
teuer ist, ist das Ergebnis. "Gebt mir vier Jahre Zeit, und Ihr werdet 
Deutschland nicht wiedererkennen!" haUe "der FUhrer" bald nach 
der sogenannten MachtUbernahme verkUndet; zwolf Jahre und einiger 
Monate freilich bedurfte er, um seine Worte wahr zu machen. Ais 
Maschine ohne jegliche VentiIe war der deutsche Staatsapparat hoch
tourig gelaufen, bis er in Atome zerplatzte. Begleitet wurde dieses 
Vernichtungswerk von dem tosenden Beifall einer grohlenden Masse, 
die verhetzt und verdummt mit geschlossenen Augen in ihr Verderben 
rannte. Die Einsichtigen wurden durch scharfsten Terror ein
geschUchtert und mundtot gemacht, lind von denen, die aktiv gegen 
Hitlers Vernichtungswerk arbeiteten, muBten viele, ja allzu viele wert
vollster Menschen am Galgen sterben. Diese Martyrer, die wahren 
HeIden uer nationalsozialistischen Zwischenara, dUrfen nicht umsonst 
gestorben sein; sie sind Zeugen fUr Wahrheit und Recht und k6nnen 
uns den Glauben an einen Wiederaufstieg deutscher Geistesart geben, 
wenn wir ihren Tod sinnvoll deuten und nie wieder Sinn und Ziel 
deutscher Politik in Imperialismus und Eroberungslust suchen. 

Bevor jedoch der Blick in die Gegenwart und Zukunft gewendet 
werden solI, mUssen wir vollig klar darUber sein, was iiber jenem 
SchluBstrich steht. Denn erst wenn in allen Teilen unseres Volkes 
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die Erkenntnis ganz lebendig geworden ist, was der Nationalsozialis
mus und aIle seine aktiven Helfershelfer am deutschen Volk, an 
unserer Heimat und unserer Zukunft bosartig, leichtfertig oder aus 
Dummheit verbrochen haben, erst wenn die ganze GroBe unseres 
Ungliicks und die Tiefe unseres Falles allen Gliedern unserer Volks
gemeinschaft gegenwiirtig geworden ist, dann ist der Rlickfall in 
einen iihnlichen verbrecherischen Wahnsinn ausgeschlos~en. Dann 
werden auch schleunigst aIle diejenigen ausgemerzt, die in ihrem 
Fanatismus irotz aller traurigen Erfahrungen nicht lernen und das 
Volk in neue Abenteuer stlirzen wollen oder durch ihr Ihnen von 
Hitler und frliheren Chauvinisten eingeimpftes MiBtrauen gegen die 
anderen, angeblich nur auf Deutschlands ewige Vernichtung arbeiten
den Staaten und VOlker jeden wirklichen Wiederaufbau zu hindern 
suchen. 

Diese Klarheit wird auch allein die Entschuldigungen toten, die 
heute noch - meist aus verborgenen materiellen Motiven oder zur 
Beschwichtigung des eigenen SchuldgefUhls - hier und da fUr Hitler, 
fUr seine Helfershelfer oder fUr tiitige" Mitliiufer oder gar fUr den 
"armen, verkannten Nationalsozialismus" laut werden. Die jetzt ein
getretenen Folgen dieses Irrwegs sind so unendlich schwer, daB sie 
weder durch Berufung auf einen angeblichen Idealismus verfiihrter 
Anhiinger, auf deren vermeintlich beste Absichten oder auf widrige 
Umstiinde noch gar auf den "FUhrer" allein abgeschoben werden 
konnen. Eine besonders verhiingnisvolle Note erhalten diese Ent
schuldigungen durch die nach dem 20. Juli 1944 von der Nazi
propaganda befehlsgemiiB ins Volk gepumpte Phantasterei, daB 
der Krieg wegen der Sabotage im eigenen Lande verlorengegangen 
und das heutige Ungliick also von ganz anderen als den National
sozialisten verschuldet worden sei. Solange noch die Erinnerung an 
die wirklichen Vorgiinge wach ist, an das "ObermaB von Leiden des 
Volkes wahrend des Krieges, an die bei jedem neuen Bombenangriff 
klarer zutage getretene, stiindig wachsende "Obermacht der gegne
rischen Luftwaffe, an unsere Niederlagen seit Stalingrad -- oder 
besser: seit Hitler personlich die Flihrung der Wehrmacht liber
nahm -, muB von vornherein mit einer Geschichtsfiilschung end
gliltig aufgeriiumt werden, die fanatisierte Nationalsozialisten noch 
llach dem Untergang ihrer Idee und ihres Staates zu ihrer Recht
fertigung in das von Ihnen des eigenen Nachdenkens entwohnte Volk 
einzustreuen suchen. 1m Gegenteil: noch niemals in der europiiischen 
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Geschichte hat eine politische Richtung, haben Machthaber in einem 
Staate durch die fast restlos gelungene Anwendung riicksichtslosesten 
Terrors und verlogener, aber erfolgreicher Propaganda ihre inner
politischen Gegner so niedergeknUppelt und so mundtot gemacht, wie 
dies dem Nationalsozialismus gelungen ist. Alle politischen Gegen
organisationen wurden zerschlagen, jede noch so wohlgemeinte 
kritische Auaerung wurde unterdriickt, Gegner wurden verleumdet 
oder gar aus dem Wege geraumt. Noch in den letzten Tagen des 
Krieges wurde vor Gericht gestellt und hingerichtet, wer am Siege 
irgendwelche Zweifel auaerte. Das erscheint zwar grotesk; aber es 
dient der Illustration leicht vergessener Zustande und erleichtert die 
Klarstellung, wo allein die Schuld an der Tiefe des Ungli.icks liegt, 
das uns betroffen hat: am Nationalsozialismus. 

Uber diese traurige Erkenntnis hilft auch nicht hinweg, daa der 
Nationalsozialismus selbst seine Ursache und seine Grundlagen in 
ihm vorangegangenen Mangeln hatte; denn die Verantwortung fUr 
das, was unter seiner Herrschaft geschehen ist, und fUr das Chaos, 
das er hinterlassen hat, trifft. niemanden anders als ihn selbst. 
Bedauerlich genug ware es, wenn die Schuldigen nur von unseren 
ehemaligen Gegnern abgeurteilt wiirden, wenn nicht wir selbst die 
Kraft fanden - nicht aus Rache, sondern aus dem gesunden GefUhl 
eigener Reinlichkeit heraus -, die Betreffenden als kriminelle Ver
brecher, als Volksschiidlinge oder auf Grund der Berufs- oder Ehren
gerichtsbarkeit nach bereits bestehenden Gesetzen der verdienten 
Strafe zuzufUhren. Jedenfalls liegen nicht nur das Versagen der 
nationalsozialistischen "FUhrer"-Schicht, sondern auch die Verderbt
heit der Idee selbst so klar zutage, daB aIle Ansatze zur Wiederholung 
eines derartigen Experiments von allen anstandigen Menschen mit 
allen Mitteln im Keime erstickt werden mUssen. Daher darf auch 
nach der Wiedereinfiihrung demokratischer Freiheiten oder wo 
sonst geistige Freiheit gewahrt wird, fUr diese durch die Tatsachen 
bis ins letzte widerlegten Anschauungen keinerlei Betatigungsmog
lichkeit mehr geboten werden. Es ist weder undemokratisch noch 
widerspruchsvoll, wenn man den ZerstOrer der Demokratie und den 
klar entlarvten Verneiner aller wirklichen Freiheiten, ja den ge
Meinen Verbrecher daran hindert, sein so jiimmerlich gescheitertes 
Unternehmen auf Kosten der Aligemeinheit zu wiederholen oder 
Uberhaupt noch einmal unter AusnUtzung der GutmUtigkeit, eines 
Uberspannten Gerechtigkeitsgefiihls oder der Dummheit seiner Mit-
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menschen auf dem politischen Schauplatz aufzutreten. Politik besteht 
in der ethisch fundierten Meisterung realer Lebensverhiiltnisse und 
im Erreichen bestmoglicher Lebensbedingungen fUr das eigene Yolk; 
sie ist Sache des kiihl rechnenden Verstandes, nicht ungebandigter 
GefUhle und Leidenschaften. Von dieser grundlegenden Erkenntnis 
hat der Nationalsozialismus nicht einen Hauch verspiirt. DaB wir 
seinetwegen jetzt aIle vor dem Nichts stehen, muB fUr jedermann 
Grund genug sein, ihm eindeutig abzusehworen und in dem ihm 
zuganglichen Lebenskreise, besonders in der Familie und gegeniiber 
der unerfahrenen Jugend jeder nationalsozialistischen LebensauBerung 
giitig, aber energisch entgegenzutreten und jedem Zweifler immer 
wieder das durch die Tatsachen eindeutig belegte Fiasko dieser 
Anschauung klar vor Augen zu fiihren. 

Der gleiche Gesichtspunkt muB aber auch allen denen gegeniiber 
geIten, die jetzt aus ihren Amtern entfernt sind oder noch entfernt 
werden miissen. Wie kann derjenige, der nicht nur widerspruchslos, 
sondern sogar aktiv fordernd an der Herbeifiihrung unseres Ungliicks 
und des heutigen Chaos in Partei- qder Staatsstellen mitgewirkt hat, 
eigentlich billigerweise etwas anderes erwarten, als daB er von der 
weiteren Mitarbeit in der Sphare des offentlichen Lebens ausgeschaltet 
wird? Das soUten sich aIle Beteil1gten stets vor Augen halten. Dabei 
ist noch zu beriicksichtigen, daB die Anschauungen echter National
sozialisten nicht im Verstand begriindet sind, sondern auf einem 
fanatischen Glauben beruhen, gegen den mit Vernunftgriinden anzu
gehen schon.an sich nutzlos ist. 

B. Was steht nun auf dem Konto uber dem erwahnten SchluB
strich? 

1. Wenden wir unseren Blick iiber den deutschen Raum, unsere 
Heimat. Sie mag im Osten oder Westen oder im Zentrum des Reichs 
liegen, iiberall das gleiche Bild der Zerstorung. Einst bliihende Stadte 
und Ortschaften sind in Triimmerhaufen verwandeIt. Die Reichshaupt
stadt Berlin existiert als einst bliihendes Gemeinwesen kaum mehr; 
Hamburg, Miinchen, Breslau, Dresden, KOln, Diisseldorf, Hannover, 
Konigsberg und wie die Stadte aIle heiBen mogen, es gibt fast keine 
GroBstadt mehr, die nicht durch die Sinnlosigkeit der Fortfiihrung 
dieses Krieges zum groBten Teile zerstOrt worden ware. Und was an 
wichtigen Industrie- oder Verkehrsanlagen durch die feindlichen 
Luft- und Erdangriffe verschont blieb, das muBte noch in den letzten 
Kriegswochen auf Grund der Verzweiflungsbefehle Hitlers und seiner 
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Parteibonzen oder der ihm bedingungslos ergebenen ~nerale ver
nichtet werden, damit nur ja die Voraussetzungen eines kiinftigen 
Wiederaufstiegs von vornherein aus der Welt geschafft wiirden und 
dem Volke jegliche Hoffnung auf Besserung seiner Lage auf 8.bsehbare 
Zeit genommen wUrde. Die Folgen des "Durchhaltens bis fiinf 
Minuten nacho Zwolf" spiiren wir jetzt, wo uns tiiglich klar wird, wie 
schwer das zum Stillstand gekommene Wirtschaftsleben eines vollig 
besiegten Landes wieder in Gang zu bringen ist, und bei all em Klagen 
daruber sollten wir nicht vergessen, auch an die eigene Schuld zu 
denken. Wir sind vorher oft genug gewarnt worden; Goebbels, 
Fritsche und andere haben aber unter lautem Beifall der heute am 
meisten Klagenden nur hohnische Antworten darauf erteilt. Vielen 
Millionen von Deutschen sind jetzt die W ohnungen zer&tort; all das 
Hab und Gut, mag es wertvoll oder im Sinne volkswirtschaftlicher 
Berechnung geringwertig sein, bedeutet fUr jeden eine Welt, seinl1 
Welt. Zwolf Jahre Hitler-Regierung haben es ihm vernichten lassen. 

2. Und nun gar die deutsche Wirtscha/t! Erst die jetzige allgemeine 
Stagnation liilU die Tiefe des Sturzes erkennen. Weil das Riiderwerk 
in den bis zuletzt noch leidlich heilen Teilen der Wirtschaft auf Hoch
touren lief, merkten viele nicht, wie gewaltig der Zusammenbruch 
werden mu13te, wenn Werk fUr Werk durch den Vormarsch der 
gegnerischen Truppen in allen Reichsteilen herausgehrochen wiirde 
und wenn das deutsche Verkehrssystem schlie13lich zum Erliegen 
kam. Dann aber lag der gewaltige, nur auf Kriegsriistung eingestellte 
Mechanismus der deutschen Wirtschaft am Boden, eine Beute fUr 
den Sieger, dem nationalsozialistischer Unverstand diese Chance in 
die Hande gespielt hatte. 

3. Die deutsche Kultur war liingst vor dem Kriege Yom National
sozialismus aufs schwerste angeschlagen worden. Was sich mit der 
Zerstorung wertvollster kultureller Bauten durch den Krieg abspielte, 
hatte im Geistigen bereits seit 1933 seine VorHiufer. Die KulturpfJ.ege 
war fast ausschlie13lich Teil der verlogenen nationalsozinlistischen 
Propaganda geworden und existierte nur, soweit sie letzterer niitzte. 
Freiheit von Kunst und Wissenschaft waren dahin. Das ideale Ziel 
der Erkenntnis der Wahrheit wurde fiir die Wissenschaft bewu13t 
aufgegeben. Durch Ausschaltung kiihner Versuche im Geistigen, 
durch Nivellierung und durch zahlreiche den Fortschritt und Lebens
willen der Kunst hemmende Ma13nahmen wurde mehr und mehr echtes 
kiinstlerisches Wollen ausgeschaltet. Wertvollste Kriifte wurden aus 
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politischen und rassischen GrUnden dem Kunstschaffen entzogen. 
Charakterlosigkeit wurde in Kunst und Wissenschaft Trumpf. Je 
sHirker die staatliche Bevormundung wurde, der nicht einmal ernster 
Kulturwille zugrunde lag, urn so gro6er wurde der Mangel an ge
eignetem Nachwuchs. Da auch die christliche Religion, wohl der 
starkste, sicher der alteste Trager abendliindischer Kultur mit Ubel
sten, verleumderischen Mitteln bekampft wurde, verlor das Kultur
leben im deutschen Volke mehr und mehr jeglichen Boden und festen 
Ma6stab unter den Fii6en. Die traurigen Ergebnisse konnten nicht 
ausbleiben und fanden im Kriege schlieBlich ihre letzte Auswirkung. 

4. Mit dieser KulturzerstOrung hangt eng zusammen die Vernichtung 
ethischer Werte. Man braucht nicht einmal an die grauenvollen Vor
gange in den deutschen Kon?:~ntrationslagern zu denken, wie sie jetzt 
vor den Augen all der braven Leute aufgedeckt wurden, die sich 
haben einnebeln lassen oder den en Bekannte und Verwandte nicht 
die Wahrheit mitteilen mochten, weil sie sie fUr "Nazis" hielten und 
Denunziationen fUrchteten. An sittlicher Verwilderung reicht schon 
all das aus, was jeder ernste Mensch im Kreise seiner Mitmenschen 
oft genug erleben und horen konnte. Die einen hielten die Totung 
unschuldiger Kranker oder von Juden fUr gerechtfertigt, die andern 
meinten, der Bruch von Vertragen im VOlkerleben sei eine vater
landische Pflicht, wieder andere glaubten, da6 LUge ein gebotenes, 
selbstverstandliches Propagandamittel ware. Ohne RUcksicht auf die 
Untergrabung der Existenz der Familie wurden Erzeugen und Gebaren 
unehelicher Kinder als gute und erstrebenswerte Taten hingestellt; 
die Menschenzucht wollte nichts als Unterart der Viehzucht sein. 
Die Autoritat von Eltern, Kirche und Schule wurde untergraben und 
Ungehorsam als Heldentat hingestellt. Ha6 und Neidinstinkte wurden 
geweckt. All das ware nicht so bitter ernst, wenn sich mit der Ver
kUndigung solcher Gedanken nicht die Untergrabung der ethischen 
Wertskala selbst verbunden hatte. Morder, Meineidige und sonstige 
Verbrecher wird es geben, solange die Menschheit besteht; im 
Nationalsozialismus aber wurde dem Morder und all den anderen 
Ubeltatern unter irgendwelchen, der nationalsozialistischen "Welt
anschauung" entnommenen Vorspiegelungen die Erkenntnis des 
Bosen ihrer Tat genommen. 

5. Das sogenannte Kulturbild des Nationalsozialismus bedurfte zu 
seiner Rechtfertigung der Geschichtsfalschung. Diese trat vielleicht 
nicht immer so grotesk in Erscheinung wie bei dem amtlich vor-
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geschriebenen Wechsel der Beurteilung Karls des GroBen, den man 
anfangs als den SachsenschUichter bis in den Abgrund verurteilte, 
um ein paar Jahre spater genau die gegenteilige Lesart ebenso amtlich 
vorzuschreiben. Was Rosenberg, der amtliche Leiter der national
sozialistischen Schulung. sich an nie von ihm korrigierten Marchen, 
von den alten Etruskern liber falsche Angaben tiber das Mittelalter 
bis zu Verzerrungen in der Neuzeit, geleistet hat, ist unter genauen 
Quellenangaben in der damals noch nicht v6llig unterdrtickten 
gegnerischen Literatur eindeutig klargestellt worden; das hat aber 
nicht etwa zu einer Verbesserung des verfalschten Geschichtsbildes 
gefUhrt. Die Taten von Papsten, der EinfluB der Kirche und was sonst 
nicht zur wirksamen Begrtindung nationalsozialistischer Phantasien 
paBte, wurde entsprechend umgeandert. Uber Juden, Freimaurer 
usw., aber auch tiber das politische Leben anderer Staaten und VOlker 
wurden unwahre oder zumindest falsc!) ausgelegte Tatsachen ver
breitet. So ergab sich schlieBlich ein Geschichtsbild, das dem SchUler 
odeI' del' urteilslosen Masse zwar nicht die Wahrheit mitteilte, dafUr 
abel' um so geeigneter war, die yom Nationalsozialismus konstruierte 
"Weltanschauung" zu festigen und jeglicher· VOlkerverstandigung 
und Arbeit am friedlichen Zusammenleben der VOlker entgegen
zuwirken. Wie sehr sind durch diese planvolle Ausstreuung von 
Unwahrheiten in den zwOlf Jahren nationalsozialistischer Herrschaft 
die Geister vergiftet worden! 

6. Kein Wunder, daB dies auch seine Auswirkungen im taglichen 
Leben hatte. HaB und Neid sollten gegen die dem nationalsozialisti
schen System unbequemen Menschen gewaltsam geztichtet werden. 
Einmal waren die Juden, ein andermal die Priester, Katholiken odeI' 
die Pfarrer der Evangelischen Bekenntniskirche, wieder ein andermal 
waren es Adlige oder ehemalige Deutschnationale, oder es waren 
Kommunisten (ReichstagsbrandprozeB!) oder Generale, gegen die die 
Parteimaschine gerade arbeitete und gegen die mit irgendwelchen 
Verleumdungen oder mit aus dem Zusammenhang gerissenen Tat
sachen die Volkswut erregt werden soUte und auch oft genug erregt 
wurde. Das Denunzianten- und Spitzeltum hatte Hochkonjunktur. 

7. Den deutlichsten Beweis, wohin solche HaBztichtung fUhren 
kann, zeigt die Behandlung der Juden. Bis 1938 trotz aller Ubergriffe 
noch in Grenzen gehalten, verloren schlieBlich die gegen Juden ver
tibten Verbrechen aller Art jegliches MaB. An Wehrlosen lieBen sich 
dann auch solche Menschen aus, die frtiher keinerlei HaB gegen Juden 
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gekannt hatten. Wenn auch immer Widerstandszentren sieh hier und 
da mit geringen Erfolgen fUr Juden einsetzen konnten, so bleibt doch 
die Tatsaehe der Ermordung Tausender von Juden unter Ubelsten 
Begleitumstanden unumstOBlieh. GewiB lehnten sehr viele Deutsche 
diese nationalsozialistischen Ausrottungsmethoden ab, aber mit der 
Verbreitung starker antisemitischer Anschauungen und wildester 
HaBinstinkte hatte die nationalsozialistische Propaganda bei weite
sten Kreisen zweifellos groBen Erfolg. Der Umfang und die Zahl 
der an Juden begangenen Verbrechen steht noch nicht fest, wird 
auch vielleicht nie ganz aufzukl1iren sein; sieher aber ist, daB sie 
eine der traurigsten Verirrungen des d.::utschen Menschen darstellt, 
die ausschlieBlieh auf das Sehuldkonto des Nationalsozialismus 2:u 
buchen ist. 

8. Ausgehend von der Tatsache, daB Christus seiner rassemiiBigen 
Abstammung nach Jude war. und daB das Alte Testament jUdischen 
Ursprungs 1St, setzte in weiten Kreisen des Nationalsozialismus bereits 
sehr frtih eine Ablehnung der christlichen Kirchen ein. Diese wuehs 
sieh nach und nach zu einer wahren !Hrchenverfolgung aus. Der 
N ationalsozialismus erkannte, daB die Katholisehe Kirehe und die 
Evangelisehe Bekenntniskirehe fast die einzigen organisiertengroBeren 
Gruppen waren, die sieh seinem Totalitiitsansprueh widersetzten und 
ein positives Ideengut, das mit der heidnisch-materialistischen Lehre 
der NSDAP unvereinbar war, entgegenzustellen vermoehten. Das ge
ntigte, um die Wut der sieggewohnten nationalsozialistischen FUhrer 
gegen Kirche und Christentum entbrennen zu lassen. Freilich, ganz 
offen wagte man angesichts der Verwurzelung des Christentums in 
weiten Volkskreisen den Kampf nicht. Man ging raffinierter vor. 
Mit Devisen- und Sittlichkeitsprozessen suchte man das Ansehen der 
Geistlichkeit zu untergraben. Ais man entdeckte, daB selbst bei der 
nationalsozhtlistisehen Reehtspreehung fUr den weitaus groBten Teil 
der offentlieh angeprangerten "Sittlichkeitsverbrecher" nur Frei
sprUche zu erwarten waren und im katholisehen Yolk die Opposition 
gestarkt wurde, verschwanden plOtzlich aIle Berichte Uber diese 
Prozesse und letztere selbst in der Vergessenheit. Vielmehr ging man 
nun gleich ohne BegrUndung oder durch Ausstreuen falscher GerUchte 
gegen Geistliehe mit Verhaftung, gegen KlOster mit entschiidigungs
loser EnteIgnung, gegen religiOse Vereine mit Auflosung, gegen kon
fessionelle Sehulen mit deren Beseitigung vor und' benaehteiligte 
christliche Beamte und andere abhiingige Personen bei Gewiihrung 
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von Vergtinstigungen. Nach und nach ftillten sich die Konzentrations
lager mit Geistlichen und ftihrenden Christen des Inlands und der 
besetzten Gebiete. Vermogenskonfiskationen und sonstige Gewaltakte 
ohne Rechtsgrundlage gingen damit Hand in Hand. Das Oberhaupt 
der Katholischen Kirche wurde im "Schwarzen Korps", dem amtlichen 
Blatt der SS, beschimpft. Dabei hatte der Nationalsozialismus selbst 
ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl abgeschlossen und brach es 
standig, ohne auch nur den Versuch einer Rechtfertigung zu unter
nehmen! Das Ende waren scharfste Gegensatze zwischen Staat und 
Partei einerseits und den christlichen Kirchen anderseits. 

9. DaI? bei solcher Lage eine allgemeine Rechtlooigkdt herrschte, 
daran braucht nur erinnert zu werden. Politische Einfttisse mischten 
sich in <lie Rechtspftege. Die Unabhangigkeit der Richter wurde 
beseitigt. Grundsatze des nattirlichen Rechts wie der Satz: nulla 
poena sine lege (keine Strafe, die nic.ht vom Gesetz vor der Tat 
angedroht war) wurden miI?achtet und rtickwirkende Strafgesetze 
erlassen. Politische Opposition wurde mit schwersten Strafen ge
ahndet. 1m Volksgerichtshof fand die NSDAP ein williges Werkzeug, 
unschuldige Menschen zum Tode zu verurtrulen. In einem Gesprach, 
das ich zur Erreichung der Begnadigung eines zum Tode verurteilten 
ausgezeichneten katholischen Priesters, des Pfarrers Wachsmann aus 
Greifswald, im Dezember 1943 mit dem Prasidenten des Volks
gerichtshofs Freisler hatte, erkl1:irte dieser, daI? ein Gebildeter, 
der defaitistische AuI?erungen tue, "selbstverstandlich" vom Volks
gerichtshof zum Tode verurteilt werde, auch wenn es sich um einen 
sonst werivollen Menschen handele. Defaitismus wurde aber stets 
angenommen, wenn jemand in klarer Erkenntnis der realen Lage 
Zweifel am deutschen Endsieg auI?erte. Selbst wenn eine politisch 
miI?liebige Person freigesprochen oder nur zu einer geringftigigen 
Strafe verurteilt wurde, wurde sie danach oft genug in ein Kon
zentrationslager mit seinen gegentiber Gefangnissen schlechteren 
Lebensbedingungentibergeftihrt, wiedies z.B.dem bekannten protestan
tischen Pfarrer Niemoller geschehen ist. Wurde ein Strafverfahren 
gegen bekanntere Nationalsozialisten wegen erheblicher Straftaten 
wirklich einmal eingeleitet, so wurde es oftmals bald unter irgend
einem Vorwand eingestellt; meist wagten sich aber die Staatsanw1:ilte 
an diese Personen gar nicht erst heran. Hitler, der bereits vor 1933 
gerichtlich verurteilten Mordern in Oberschlesien offentlich seine 
Sympathie ausgesprochen hatte und der sich in Gestapo und SD 
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(Sicherheitsdienst) einen Spitzel- und Rechtsvernichtungsapparat ge
sehaffen hatte, war unfahig, iiberhaupt die Bedeutung einer ge
ordneten Reehtspfiege zu erkennen. 

10. Ihm war aueh Kultur nichts als Propaganda. Irgendein inneres 
Verhaltnis zur Kunst hatte er nieht. Der Pomp Wagnerseher Musik 
zog ibn an, und die Architektur sehmeiehelte seinem Grolaenwahn. 
Sein Kunstgesehmack entspraeh dem des landl1iufigen Spielaers; seine 
RegJementierungssueht maehte aber deshalb nieht etwa vor der Kunst 
Halt. Groaen Kiinstlern wurde das Schaffen unmoglich gemacht. Aus 
versHindnisloser Uberbewertung einiger Tastversuche von Kiinstlern 
entstand die Verfemung der "entarteten Kunst". In Goebbels hatte 
Hitler den Mann gefunden, der den ihm unterstellten Staatsapparat 
auf bohe Touren laufen liea, urn die gesamte Kunst in die 
Propaganda einzugliedern. Schon aulaerlich kam dies dureh die Unter
stellung der Kunst unter das Propaganda-Ministerium zum Ausdruek. 
Sehr bald brachte Goebbels den Film auch wirtschaftlieh in engste 
Abhangigkeit yom Staate und hatte damit ein wirksames Agitations
mittel in der Hand, von dem er reiehlichst Gebrauch maehte. Die 
politis chen Malanahmen. der Partei wurden durch entsprechende Filme 
illustriert; man denke nur an "Jud Sii!a", an "Die Rothschilds" oder 
"Ohm Kruger", ganz zu schweigen von den zahllosen Filmen, in 
denen - wie z. B. in Halbes "Jugend" - die Tendenz nur versteckt 
und nur dem Wissenden bewulat zum Ausdruck gebraeht wurde. Aueh 
in den Auslandsbeziehungen waren Wissensehaft und Kunst nur 
PropagandamitteI, beileibe nieht hohe Eigenwerte. So hat denn 
Deutschland auf vielen Gebieten den geistigen Zusammenhang mit 
der Welt verloren; vieles wertvolle Kulturgut anderer Volker konnte 
uns vorenthalten werden, weil die deutsche Presse - auch vollig 
zum Werkzeug in der Hand des Propagandaministers erniedrigt -
dariiber gleichfalls nichts bringen durfte und die Auslandspresse 
bis zum Kriege nur noch in kleinstem Umfange, seit Kriegsbeginn 
iiberhaupt nicht mehr dem Durehschnittsdeutsehen zuganglich war. 
So dorrte diese Propagandakultur das deutsehe Volk geistig aus oder 
machte es phantastisehen nationalsozialistisehen Planen gefiigig. 

11. Selbst die WehrmachtJ einst der besondere Stolz der Deutschen, 
vermoehte der Nationalsozialismus erst innerlieh zu unterhohlen 
und schlielalieh infolge volligen Versagens nationalsozialistiseher 
Politik der Verniehtung preiszugeben. In den ersten Stadien 
des Wiedererstarkens der Wehrmacht - etwa im Jahre 1936 -
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hoff ten viele, die Wehrmacht werde eines Tages den Nationalsozialis
mus beseitigen, und zweifellos ergriffen manche junge Leute den 
Offiziersberuf aus Widerspruch zum Nationalsozialismus. Durch ein 
raffiniertes System von Peitsche und Zuckerbrot verstand es abel' 
Hitler, mehr und mehr del' hochsten und - spateI' im Kriege - der 
jlingsten Offiziere sich zu versichern. Generale mit eigener Meinung 
und Charakter, die auch ein Wort des Widerspruchs wagten, wurden 
entfernt und durch gefUgige Parteiganger ersetzt. DaI3 man sich 
damit zugleich del' besten Fachleute fUr die Kriegflihrung entledigte, 
st6rte die Hitler, Goring, Keitel, JodI usw. wenig; ihrem Ehrgeiz 
war Rechnung getragen, und ernste Mahner sind unbequem. Die 
MiI3erfolge an den l!~ronten blieben nicht aus. Abel' wo hatte je ein 
Nationalsozialist den Grund eines Fehlschlags bei sich selbst gesucht? 
Aus eigenster personlicher Erfahrung kann ich berichten, daI3 etwa 
im Herbst 1943 die Gestapo so weit in del' Wehrmacht FuI3 gefaI3t 
hatte, daI3 sie die Ausscheidung "politisch unzuverliissiger" Offiziere 
aus hohen Staben auch gegen den Willen ihrer Vorgesetzten durch
zusetzen vermochte. Als dann gar im Jahre 1944 die Einrichtung der 
NSFO (nationalsozialistischen Flihrungsoffiziere) amtlich fUr alle 
Truppenteile eingeflihrt wurde, war die Herrschaft del' Partei inner
halb der Wehrmacht, war das einstmals angeprangerte, angeblich 
sowjetische Kommissarsystem und damit die innere Aufspaltung 
del' Wehrmacht begrlindet. Man macht sich keine Vorstellung davon, 
was an tOrichtem, unsachlichem Material libel' die NSFO in die Wehr
macht gepumpt wurde. GewiI3, viele Urteilslose glaubten diesen Un
sinn, auch die sogenannten "Sprachregelungen" fUr besonders 
skandalOse Vorfii11e; im ganzen abel' diente das alles dazu, den bereits 
im Gange befindlichen inneren ZersetzungsprozeI3 del' deutschen Wehr
macht, del' von auI3en durch die siegreich vordringenden Feindarmeen 
immer deutlicher wurde, nul' zu beschleunigen. Das Eigenartige daran 
ist, daI3 derselbe N ationalsozialismus, dessen Stolz del' Aufbau einer 
machtigen Wehrmacht war, diese aus eigener Unfahigkeit selbst 
wieder del' Vernichtung zufUhrte. 

12. Wie der Wehrmacht, 30 erging es im Prinzip ahnlich dem zweiten 
Uberkommenen Trager deutscher Tradition, dem Beru/sbeamtentum. 
Das Gesetz vom 7. April 1933, das nach seinem Titel del' "Wieder
herstellung des Berufsbeamtentums" dienen so11te, war in Wirklich
keit sein Totengraber. Eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit und 
politische Selbstiindigkeit des Beamten war die in Jahrzehnten 
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errungene Grundlage, auf der allein ein vorbildliches Berufsbeamten
tum existieren konnte. Diese beseitigte das genannte Gesetz; das 
spatere Deutsche Beamtengesetz sollte diesen Zustand verewigen. 
Parteibuchbeamte und Bonzen ohne Fachkenntnisse machten sich 
immer breiter; verdiente alte Beamte wurden hintangesetzt, wenn 
nicht gar entfernt. Die Opposition, besonders unter den h6heren 
Beamten, wuBte die NSDAP mit den sattsam bekannten Terror
mitteln zu unterdrUcken. Uberall, in alle Einrichtungen des Berufs
beamtentums mischte sich die Partei. Selbst die fachliche Fort~ 

bildungsarbeit der Verwaltungsakademien suchte sie - an manchen 
Orten mit Erfolg -- an sich zu re~en. Das Ergebnis ist ein innerlich 
zerrissenes, 'charakterloses Beamtentum, das heute in weiten Teilen 
furchtsam abwartend dasteht und das seine einstige geschlossene 
Einheit, den Charakter eines "Standes", v6llig eingebUBt hat. So 
erkUirt es sich, daB heute im Osten Deutschlands das Berufsbeamten
tum - zumindest zunlichst - Uberhaupt beseitigt worden ist. 

13. Dnd wie sieht es in Wahrheit mit der Familie aus, die der 
Nationalsozialismus besonders zu schUtzen vorgab? Die deutsche 
Frau, die aus dem 6ffentlichen Leben an den Herd zuriickgefiihrt 
werden sollte, war zuletzt in allen Teilen des deutschbesetzten 
Europas in Fabriken, Dienststellen, ja selbst als Bedienerin von 
Geschiitzen zerstreut - Uberall anders tlitig, nur nicht zu Hause. Die 
Kinder waren vielfach in Heimen weit auBerhalb der Landesgrenzen. 
Der Vater war Soldat oder arbeitete seine tiberstunden irgendwo in 
der Wirtschaft abo Kurz, die Mehrzahl der deutschen Familien war 
bereits auseinandergerissen, noch ehe die Fliichtlingstrecks Deutsch
land durchzogen. Ja, bereits vor dem Kriege waren die Kinder mehr 
und mehr der Familie entfremdet und war der splitere Zustand bewuBt 
oder unbewuBt vorbereitet worden. Ais dann gar infolge v6llig 
falscher Beurteilung der Kriegslage ._-- zuerst im kliltesten Winter 
im Osten - die Uberstiirzten Fluchten einsetzten, da zerbrach auch 
das letzte, das die Familie wenigstens geistig zusammenhielt, das 
Vaterhaus. Man kann sich die Schilderung dieser Lage ersparen; 
denn wer sehen will, kann tliglich beobachten, was hier national
sozialistische Unflihigkeit und verbrecherischer Leichtsi.nn dem 
deutschen Volke zugefiigt haben! 

14. Nur nebenher sei das Jugendproblem gestreift, das sich aus den 
bisher geschilderten Zustlinden bezUglich der Familie, Schule und 
Kirche zwangslliufig ergibt. Der torichte Agitationssatz: Jugend solI 
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von Jugend erzogen und geflihrt werden! hat mit del' Hitler-Jugend 
klaglich Schiffbruch gelitten. Wir haben heute eine durch Partei und 
Krieg aus ihrer normalen Entwicklung herausgerissene Jugend VOl' 
uns. Halbreife Kinder von 16 Jahren wurden zum Militar ebenso 
eingezogen wie junge Madchen. Lernen und Erziehung wurden mi.l3-
achtet; Flei.13 und Facharbeit, die einstigen Grundlagen deutscher 
Anerkennung im Ausland, konnten nicht me hI' herangebildet werden. 
Verwilderung und Skeptizismus mlissen die Folgen sein. Zudem -ist 
VOl' diesen Jugendlichen all das in ein Nichts zusammengebrochen, 
was die als hochste erscheinenden Autoritiiten, NSDAP und Wehr
macht, ihnen als den Sinn ihres Lebens geschildert hatten. Welche 
Folgen diesel' Zusammenbruch noch zeitigen wird, ist im Augenblick 
nicht zu libersehen; abel' er bildet ein weiteres wichtiges Beispiel flir 
das Vernichtungswerk des Nationalsozialismus und seiner Flihrer, 
deren klimmerliches Abtreten schlie.l3lich doch den fanatischsten 
jugendlichen Anhanger zur Besinnung bringen mli.l3te. Freilich, die 
verbreitete Verwilderung in Ansichten und Gehaben diesel' angeblich 
zu nationaler Wlirde erzogenen Jugend ist damit noch nicht beseitigt. 

15. Als mindel' wichtig, aber als durchaus charakteristisch 
fUr den Nationalsozialismus sei noch auf die jirtanzielle Ausbeutung 
des deutschen Volkes hingewiesen. Sammlungen libel' Sammlungen 
yon Geld, Kleidern, Papier, Lumpen usw. sollten der Partei die 
Taschen flillen und soundso viel lebensuntiichtigen Parteigenossen 
Ansehen, Brot und "Arbeit" geben. Neben den immer wieder erhohten 
Steuern, die, weil vielleicht auf zehn Erhohungen eine Herabsetzung 
entfiel, mehrfach als "Steuererma.l3igungen" deklariert wurden, 
mu.l3ten die "Volksgenossen" mit erzwungener "Freiwilligkeit" flir 
Winterhilfe, Flihrerspende und weI' wei.13 flir was flir Zwecke immer 
neue Gelder aufbringen. Jedenfalls erhohten sich nach den amtlichen 
Angaben diese "freiwillig" aufgebrachten Betrage von -Jahr zu Jahr. 
WeI' libel' diese Einziehung von Abgaben naher nachdenkt, mu.13 das 
Beschiimende erkennen, das ihm hier zugemutet wurde. 

16. Damit kommt man wieder zur moralischen Seite des National
sozialismus. Er hat Treu und Glauben zerstort und hat insbesondere 
dem deutschen Ansehen im Ausland schwer geschadet. Nicht von den 
unsachgema.l3en Ma.l3nahmen del' Auslandsorganisation del' NSDAP, 
ihrem anma.l3enden Auftreten in fremden Landern und den sich aus 
del' Uberbetonung des Volkischen ergebenden Folgen gerade fUr die 
Deutschen (z. B. Schlie.l3ung deutscher Schulen, Entzweiung der 
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deutschen Gruppen im Auslande) solI hier gesprochen werden, obwohl 
auch hier das nationalsozialistische Schuldkonto mit unwiederbring
lichen Verlusten belastet ist, sondern nur davon, daB all die traurigen 
Ereignisse innerhalb Deutschlands im Ausland den scharfsten Wider
spruch finden oder zu einem deutlichen AbrUcken von Deutschland 
ftihren muBten. Selbst im wirtschaftlichen Bereich, der in dieser 
Hinsicht noch am krisenfestesten zu sein pfiegt, haben sich diese 
Dinge ausgewirkt. 1m Auslande, wo die Nazipropaganda nicht unwider
sprochen sich auswirken konnte, fielen bereits in Friedenszeiten die 
schandlichen Taten der Nationalsozialisten viel starker ins Gewicht 
als in dem durch Terror geknebelten Deutschland selbst. Damals 
wurde der Grund zu dem gelegt, was wir am Verhalten unserer Gegner 
im Kriege und jetzt spUren mUssen. Dabei hat leider ein Satz des 
Propagandisten Goebbels, so unrichtig er auch ist, im Auslande 
weithin Glauben gefunden, daB namlich 99 Prozent des deutschen 
Volkes den Nationalsozialismus bejahten und daB Deutsche und 
Nationalsozialisten identisch seien. Jetzt merkt auch der echte 
Nationalsozialist die Folgen des Verlustes des deutschen Ans~hens 
und die Konsequenzen der Goebbelsschen Propaganda; dafUr ist jetzt 
das ganze Yolk das Opfer dieser verbrecherischen Handlungsweise 
der Nationalsozialisten. 

17. FUhrt man sich nochmals die ungeheure Katastrophe vor Augen, 
in die die nationalsozialistische Regierung in zwo·lf Jahren Deutsch
land hineingefUhrt hat, und macht man sich klar, daB niemals in der 
deutschen oder europaischen Geschichte ein Yolk in ein solches 
UnglUck gestlirzt worden ist - weder zur Zeit des Interregnums im 
Mittelalter noch im DreiBigjahrigen Krieg, erst recht nicht im Jahre 
1932 in der Zeit groBter Arbeitslosigkeit -, dann braucht man eigent
lich nicht erst in das Parteiprogramm der NSDAP zu schauen, um 
den riesenhaften V olksbetrug zu erkennen, der sich hier abgespielt 
hat. Wohl niemals haben Programmsatze und Versprechungen so 
wenig ErfUllung gefunden wie heute, wo wir die Ergebnisse dieser 
zwolfjiihrigen "Regierung" klar vor Augen sehen. Es ist ziemlich 
genau alles - Punkt fUr Punkt des Parteiprogramms - in der 
Praxis in sein Gegenteil verkehrt worden. Gibt es einen besseren 
Beweis fUr die Verlogenheit oder Unfiihigkeit des nationalsozialisti
schen Regimes? Der Einwand alter Nazis, alles ware anders ge
kommen, wenn der Krieg nicht ausgebrochen und verloren worden 
ware, ist kindlich, denn niemand wird behaupten wollen, daB nicht 
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aIle Nazis mit diesem Krieg gerechnet und sich seit Jahren darauf 
vorbereitet haben. Der "FUhrer" hat ausdrUcklich verkUndet, er habe 
alle Moglichkeiten einkalkuliert, und seine Gefolgschaft rUhmte ja 
gerade an ihm, daf3 er alles richtig vorausgesehen habe und daf3 er 
seit 1933 der entscheidende Staatsmann Europas gewesen sei, von 
dessen Willen aIle wesentlichen politischen Ereignisse abhingen. Nein, 
an der Schuld und Verantwortung des Nationalsozialismus und seiner 
FUhrer fUr das heutige Chaos ist nicht zu zweifeln, und wir sollten 
uns hier den Blick durch eine insgeheim noch wirksame Nazi
propaganda nicht verdunkeln lassen. 

Mit diesen Erkenntnissen, die wir keinen Augenblick vergessen 
dUrfen, ziehen wir den SchluBstrich unter die Vergangenheit. So 
wichtig das Wissen um das Negative ist, darf es uns nicht von 
positiver Aufbauarbeit abhalten. 1st der Fall auch noch so tief, so 
mUssen wir doch wieder Neues entstehen lassen. WiT mussen uns 
selbst helfen! Arbeit und ernstes Wollen sind dabei die Mittel, Gott
vertrauen die Stlitze und Not der Ausgangspunkt unseres Wieder
aufstiegs! 

II. 
Hat kulturelle Arbeit heute einen Sinn? 

A. Jede wirkliche tJberwindung des Nationalsozialismus und seiner 
die Menschheit zersetzenden Vernichtungsideen ist nur von der 
kulturellen Seite her moglich. Weder wirtschaftlicher Wiederaufbau 
noch die blof3e Bekanntgabe der yom Nationalsozialismus angerichte
ten Schaden und der begangenen Verbrechen vermogen den deutschen 
MensGhen wieder auf die rechte Bahn zu fUhren und ihm zu ver
deutlichen, daf3 nicht Macht und Gewalt die wahren 'I'riebkrafte der 
Menschheit sind und daf3 gerade Deutschland der Welt und sich 
selbst am meisten gegeben hat, als es seine kulturellen Hochstleistun
gen vollbrachte. All das, was wieder Gemeingut der Deutschen werden 
muf3 und was unten im einzelnen behandelt wird: Moral- und 
RechtsgefUhl, Wertung der gemeinschaftsgebundenen selbstverant
wortlichen Personlichkeit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, freie 
Meinungsaunerung, Abkehr vom Haf3 gegen andere VOlker und 
Rassen, Ehrlichkeit und Vertragstreue, Ablehnung von LUge 
und Verleumdung in Pre sse und Rundfunk, Wiederaufbau der 
auseinandergerissenen und untergrabenen Familie, uberwindung eines 
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selbstslichtigen Denunziantentums, Duldsamkeit gegen andere, Ehr
furcht usw., kann nur durch Umgestaltung der Gesinnung und des 
Wollens, also von der kultu'l'ellen Seite her, durch Erziehung, PHege 
von Wissenschaft und Kunst, durch Wiederanerkennung der religiOsen 
Werte und durch Verbreitung wahrer Bildung gewonnen werden. 
Niemand in der W€;lt wird uns glauben, dal3 es uns mit der Abkehr 
vom NationaIsozialismus und Militarismus ernst ist, wenn wir nicht 
selbst etwas Positives dazu Ieisten und den Wiederaufbau einer echten 
abendlandischen Kultur in den Vordergrund unserer Wiederaufbau
pliine stellen. Insofern werden zweifellos auch die Besatzungsbehorden 
alles, was auf wirtschaftIichen und sonstigen Gebieten geschieht, 
nicht mit Unrecht an dem sich gleichzeitig offenbarenden Kultur
willen messen. Mehr als mittelbar hiingt also unser Wiederaufstieg 
von der Inangriffnahme eines entsprechenden, von den Besatzungs
miichten anerkannten Kulturprogramms ab. Der Sinn kultureller 
Arbeit ist daher zuniichst, die positive geistige tJberwindung all der 
Krafte, die Deutschland in das heutige Chaos gestlirzt haben, zu 
erreichen und zugleich den flir jeden wirtschaftIichen Wiederaufstieg 
als Vorbedingung geforderten ernsthaften Willen einer Ausmerzung 
aller nationalsozialistischen und militaristischen Ideen durch die Tat 
zu beweisen. 

B. So wird unsere kulturelle Arbeit zunachst mit die formalen 
Voraussetzungen flir Deutschlands Lebensfiihigkeit schaffen. Aber 
darliber hinaus wird auch. die materielle Grnndlage fur unseren 
Wiederaufba'lf, von dieser Seite her entscheidenden Antrieb erfahren. 
Sobald wir unser Kulturleben personell und sachlich von den 
Schlacken nationaJsozialistischen Ungeistes gereinigt haben, konnen 
wir wieder mit Stolz auf frlihere Leistungen deutschen Geistes hin
weisen, die im In- und Ausland als fruchtbringend flir die ganzp 
Menschheit anerkannt sind. Gerade im Kulturbereich hat trotz des 
alles iibertOnenden Propagandageschreis einer Anzahl von Helfers
helfern und Konjunkturrittern doch auch eine wenn auch nach aul3en 
nicht oder nur schwach zur Geltung gekommene Opposition bestanden, 
an deren nunmehr unverbrauchte Krafte und Ideen jetzt angeknlipft 
werden kann. Der Widerstand der christlichen Kirchen sowie 9,er 
auf marxistischem Boden stehenden Kreise gegen den N ational
sozialismus ist bekannt. Viele Klinstler und Gelehrte haben im 
stillen gegen die oder zumindest aul3erhalb der nationalsozialistischen 
Machtsphiire gearbeitet und konnen die Frlichte ihrer damals ge-

16 



leisteten Arbeit jetzt vorlegen. Wieder andere konnten sich, weil 
del' Gegenstand ihrer Arbeit es gestattete, einigermaP..en innerlich 
frei halten und muBten sich - wie z. B. weite Kreise der Musiker -
nur einigen wenigen Forderungen beugen (z. B. Ausschaltung von 
jiidischen Komponisten aus den Programmen). Mag man vielen dieser 
Kulturschaffenden zum Vorwurf machen, daP.. sie nicht energisch 
genug oder vielleicht gar nicht gegen den Nationalsozialismus gewirkt 
haben, so kann man sie vielleicht fUr diese Versiiumnis von den 
obersten fiihrenden Stellungen im Kulturleben ausschlieBen, doch 
stehen sie wegen ihrer reingehaltenen Gesinnung fUr den kulturellen 
Wiederaufbau mit ihrer gesamten Kraft zur VerfUgung. 

Wenn erst diese personellen Bedenken aus dem Wege gerliumt 
sind und das Kultur- und Erziehungswesen von allen aktiven National
sozialisten gereinigt ist, dann wird bei uns und - wie zu erwarten 
steht - auch bei den Besatzungsmiichten der Drang erwachen, die 
Uberkommenen, in der ganzen Welt anerkannten deutschen und 
europiiischen Kulturwerte allen wieder zugiinglich zu machen und 
schopferisch an ihrer Weiterentwicklung mitzuarbeiten. Man wird 
sogar sehr bald erkennen, daB die starke Hinlenkung des deutschen 
V olkes auf eine von N ationalsozialismus und Militarismus gereinigte 
Kulturpfiege und Erziehungsarbeit nicht nur ein dem deutschen 
Volkscharakter durchaus gemiiBes Betiitigungsfeld gibt, sondern daB 
darUber hinaus die Deutschen dadurch am besten ihre Dienste fUr die 
Menschheit einsetzen und zugleich von neuen imperialistischen und 
kriegerischen Geliisten abgelenkt werden. So versprieht das deutsche 
Kulturleben, auf weitere Sieht gesehen, die aussichtsreichste 
BeHitigung des deutsehen Geistes. Nur muB dieser Gedanke von uns 
selbst erst klar erfaBt, dann verbreitet und sehlieBlieh praktisch 
nutzbar gemacht werden. Man kann ihn vielleieht, ohne zu Ubertreiben, 
in die Worte fassen: Deutschlands kunftige Lebensjiihigkeit, auch 
materiell, hiingt ab von seinem eigenen Kulturwillen und von den 
Leistungen seiner Kulturschafjenden und Erzieher. Dieser im Laufe 
des ersten Jahres der Besetzung Deutschlands vielerorts erfaBte 
Gedanke muB Allgemeingut werden! 

C. Damit ergibt sich die unmittelbare Auswirkung kulturellen 
Schafjens und kultureller Werte fur die Wirtschaft. GewiB ist es 
riehtig, daB keine Kultur gedeihen kann, wenn nicht die korperliche 
Lebensfiihigkeit der Kulturschaffenden und -Ubermittler gesichert ist; 
aber die Kultur vermag die ihr damit gewiihrten Voraussetzungen 
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der Wirtschaft nutzbringend zurlickzuerstatten. Sie ist imstande, 
die Atmosphiire der Feindschaft und des Hasses auch im Verhiiltnis 
zu unseren bisherigen Gegnern zu reinigen. Es war ein alter Fehler 
Deutschlands in frliheren Jahrzehnten - nicht erst unter dem 
Nationalsozialismus, der ihn sogar erkannte, freilich wegen seiner 
rein aufs Propagandistische abgestellten H9ltung innerlich nicht zu 
iiberwinden vermochte -, bei seinen Auslandsbeziehungen stets nur 
das wirtschaftliche Moment isoliert betrachtet und gepfJ.egt zu haben. 
Dabei wurde libersehen, daB die Kulturbeziehungen, harmonisch ein
gebaut und ehrlich - nicht bloB propagandistisch - gewollt, die 
Wegbereiter und Vertiefer der wirtschaftlichen und politischen Inter
essen sind. Wer weiB nicht, wieviel Frankreich in aller Welt, nicht 
zuletzt in Slidamerika und Ostasien, fast ausschlieBlich aus dem 
kulturellen Bereich gewonnen hat,! Demgegenliber standen die objektiv 
gewiB nicht geringeren deutschen Kulturleistungen - vielleicht ab
gesehen von der Musik - fast stets im Hintergrunde. Das lag 
nicht zuletzt daran, daB sie ein von der lebendigen Wirtschaft 
und den Wirtschaftlern getrenntes Sonderdasein fUhrten, ferner 
daran, daB sie vom Nationalsozialismus zu rein en Propaganda
instrumenten degradiert wurden, hinter denen bei den politischen 
Kreisen liberhaupt kein ernsthafter Kulturwillen stand. So konnte 
die deutsche Kultur im letzten Jahrzehnt und fUr die gesamten deut
schen Beziehungen in der Welt schon seit Jahrzehnten nicht zur 
vollen Auswirkung fUr Deutschland kommen. Jetzt, wo uns nichts 
mehr verblieben ist und wir ganz von neuem anfangen mlissen, ware 
es unverantwortlich" der Kultur nicht von vornherein die ihr zu
kommende SteHung einzuriiumen. 

Wenn es richtig ist, daB ein Yolk nur von seiner Kultur her ver
standen werden kann, muBten wir unseren ausliindischen Wirtschafts
partnern trotz aller personlichen Freundschaften und Beziehungen 
als Yolk unversUindlich bleiben, weil wir nicht den Weg fanden, ihnen 
unsere Kultur nahezubringen,. ja weil oft selbst gebildete, be
deutende Wirtschaftler dem eigenen kulturellen Leben ziemlich fern
standen und mit ihm durch nicht viel mehr als ein Schulwissen ver
bunden waren. GewiB mag auch in anderen erfolgreicheren Landern 
dieser Zustand iihnlich gewesen sein; aber dort standen und stehen 
viel starkere wirtschaftliche Krafte im Spiele; dort lieB man dann 
den kulturellen "Apparat" zur vollen Entfaltung kommen. Ohne 
ubertreibung kann wohl behauptet werden, daB nur unter vollem 
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Einsatz seiner kulturellen Krafte Deutschland eine Beteiligung am 
internationalen Wirtschaftsleben wieder in Gang bringen kann. 

Dies gilt in unserer Lage um so mehr, als auch im Ausland bekannt 
ist, daI3 viele deutsche Kulturtrager niemals mit dem National
sozialismus gemeinsame Sache gemacht haben - man denke nur an die 
Kirchen - und schlieI3lich zwar durch den Terror zum Schweigen, nie 
aber zur Anerkennung der sogenannten nationalsozialistischen "Welt
anschauung" gebracht werden konnten. Wohl die ersten wirtschaft
lichen Beziehungen, die mit dem Auslande entstehen werden, werden 
entweder liber rein personliche Beziehungen einzelner Wirtschaftler 
oder liber kulturelle Annaherung laufen. Ausl1indische Kulturtrager 
sind bereits zu uns gekommen. Die Kulturpolitiker, Minister Grimme 
(Hannover) und Senator Landahl (Hamburg), waren bereits im 
J uli 1946 in England. Wir sollten dem Willen unserer Besatzungs
machte, uns ihren grundlegenden Kulturidealen innerlich und auI3er
lich zu nahern, dadurch entgegenkommen, daI3 wir hervorragende 
Vertreter des ausl1indischen Kulturlebens und Erziehungswesens zu 
Vortragen zu uns bitten und sie in Vortragszyklen, an denen auch 
Deutsche beteiligt werden sollten, sprechen lassen. Von dieser Basis 
aus konnen dann auch wirtschaftliche Verbindungen geschaffen oder 
erneuert werden. Eine bewuI3t zu errichtende, ehrlich gewollte Kultur
pflege muI3 daher sowohl um ihrer selbst und um der Abkehr vom 
Nationalsozialismus willen als auch im Interesse der Wirtschaft, des 
Im- und Exports sowie aus Kapitalgriinden ein Hauptpunkt. vielleicht 
so gar der Hauptpunkt jedes deutschen Wiederaufbauprogramms sein. 

D. GewiI3 lieger die Verhiiltnisse bei den furchtbaren Zerst6rungen 
unseres Vaterlandes verschieden fur die einzelnen Stiidte- und Landes
teile. Wie zahllose Familien und Einzelpersonen durch den Krieg 
vollig verarmt sind und zunachst mit den allerprimitivsten Anfangen 
wieder beginnen mUssen, so steht es auch mit den verschiedenen 
Stadten, die einstmals Trager bllihenden Kulturlebens waren; sie 
werden zunachst an Bedeutung zurUcktreten. Dafiir erwachst aber 
anderen Landesteilen die um so groI3ere Verpfiichtung, diese Kultur
aufgaben zu Ubernehmen und entsprechend ihrer Eigenart neu auf
zubauen -- nicht im Sinne einer seelenlosen Nachahmung, sondern 
durch Entfaltung eigener, bisher vielleicht brachliegender Krafte. 
befruchtet von dem, was personell und materiell von auI3en her jetzt 
zustromt. Berlin, MUnchen, DUsseldorf und Frankfurt (Main) ent
wickeln sich bereits wieder zu kulturellen Zentren. FUr andere Stadte 
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wie Hamburg bestehen infolge der politis chen Entwicklung der letzten 
Monate begriindete Moglichkeiten, relativ weit Uber das friihere MaE 
hinaus eine einzigartige kulturelle Bedeutung zu gewinnen, wenn 
die Chancen schnell erfaf3t und ausgenutzt werden. Erheblich Uber 
seincn bisherigen staatlichen Bereich hinaus konnte, wie das in 
einzelnen Verwaltungsreformpliinen der jUngsten Zeit zum Ausdruck 
kommt, Hamburg eine Art hauptsUidtischer Flihrung Uber die anderen 
Hansestiidte sowie Uber Schleswig-Holstein Ubernehmen. Auch hierbei 
ist del' wirtschaftliche FUhrungsanspruch vom kulturellen nicht zu 
trennen, ja jener wird durch diesen erst voll gerechtfertigt. 
Hamburg beispielsweise steht also im Augenblick vor der 
Moglichkeit, im Gesamtinteresse Deutschlands eine kulturelle 
Verpfiiehtung zu erfUllen und damit gleiehzeitig seinen eigenen wirt
sehaftliehen Aufsehwung und seinen Ruf als Kulturzentrum mit der 
Ausmerzung des Nationalsozialismus durch positive Taten zu be
grUnden. Kultur und Wirtsehaft mUssen dabei Hand in Hand gehen; 
die Prioritat bei der Verwirkliehung eines Kulturprogramms kann, 
wie oben dargelegt, sogar der Wirtsehaft von unmittelbarem Nutzen 
sein. 

Was am Beispiel Hamburgs gezeigt ist, mag flir manehe andere 
Stadt, insbesondere fUr kleinere unzerstOrte Stiidte wie Halle (Saale), 
Heidelberg, Gottingen, wenn auch vielleieht in kleinerem Maf3stabe 
zutreffen. Jeder leitende Verwaltungsbeamte muf3 heute Uberlegen, 
was innerhalb der von ihm geleiteten Verwaltung als kulturelle Ver
pfiiehtung enthalten ist und wo er jetzt, wo konkurrierende Krafte 
erst allmahlich auf dem Plane erscheinen, Grundlagen sehaffen und 
Samen einpfianzen kann, der spater aufgeht und hundertfae~e Frueht 
tragt. Wir beginnen eine vollig neue Ara, in der sieh der Sehwerpunkt 
in der Aufgabenverteilung der eimelnen Landesteile und Stadte im 
Verhiiltnis zueinander vielfach versehoben hat. Versaumnisse in der 
ersten Zeit konnen sich fUr Jahrzehnte naehteilig auswirken. 

E. Zu widerlegen ist in diesem Zusammenhang das Vorurteil, 
Kulturpjlege sei ilberaus kostspielig und nur in Zeiten wirtschaft
licher ElUte moglich. DemgegenUber ist zu betonen, daf3 wir uns aueh 
yon der meines Erachtens sogar als Fehlentwieklung zu bezeichnenden 
Gewohnheit frei machen mUssen, Staat und Gemeinden seien -
mindestens finanziell - die natUrlichen Kulturtriiger. Nein, in sehr 
viel starkerem Maf3e als bisher mUssen das kulturelle Schaffen und 
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die Erziehung in die private Sphare verlegt werden. Gerade in 
Deutschland hat sich im Laufe von Jahrzehnten, ja vielleicht von 
Jahrhunderten, wohl im Zusammenhang mit der Sakularisierung 
weiter ehemals von der Kirche beeinfiuI3ter Lebensgebiete die offent
Hche Hand des Kulturlebens in einem MaI3e angenommen, das in 
vielen anderen Landern unbekannt ist und das unser aufgespaltenes, 
vollig verarmtes Gemeinwesen vermutlich nicht wird aufrechterhalten 
konnen. Es liegen der bisherigen Auffassung aber auch drei scliwere 
Irrtiimer zugrunde. 

1. Der erste ITrturn, der iiber Hegel zum Faschismus und zum 
totalen Staat nationalsozialistischer Pragung lauft, liegt in einer 
Fehlbeurteilung des Verhiiltnisses von Staat und Kultur iiberhaupt 
und hat seinen Grund in dem den meisten Deutschen in Fleisch und 
Blut iibergegangenen unerschiitterlichen Glauben an den Staat, den 
sich die nationalsozialistischen Machthaber in geradezu grandioser 
Weise zunutze gemacht haben. "Recht ist, was im Reichsgesetzblatt 
steht!" ist das Leitmotiv dieser Lehre, und was ein Bearnter irn Dienst 
an Werturteilen verkiindet, das ist deshalb gut und wird, auch wenn 
man vielleicht intern daran herumkritisiert, doch als unfehlbare 
XuI3erung des Staatswillens vom Publikum hingenommen. So konnte 
denn auch der Staat, dargestellt durch Adolf Hitler, fUr die meisten 
Deutschen, auch wenn sie vielleicht Hitler in vielem ablehnten, ver
kiinden, was "entartete Kunst" sei, welche Kiinstler kein "deutsches 
Gedankengut" zu schaffen vermochten oder welche "richtig" arbeite
ten. Er konnte bestimmen, was gut und bose ist, die Verbrechen des 
Nationalsozialismus vom 30. Juni 1934 durch Gesetz vom 3. Juli 1934 
l'egalisieren und VerstoI3e gegen das natiirliche Sittengesetz wie 
gegen medizinische Erkenntnisse (z. B. im sog. Sterilisierungsgesetz) 
als "Recht" aufstellen. Auch Personen, die vorher ganz anderer 
Meinung gewesen waren, iinderten auf Grund des erlassenen Staats
akts ihre Ansicht und erklarten nunmehr die neue Auffassung fUr 
Recht, da sie ja jetzt eine den Positivisten befriedigende Unterlage 
im Gesetz gefunden habe. Viele Deutsche wiirden es weit von sich 
wei sen zu stehlen, einen politischen oder sonstigen Gegner seines 
Eigentums zu berauben; wenn das aber generell oder fUr Einzelfiille 
(z. B. fUr Juden) durch staatliche Anordnung fUr erlaubt erkIart 
wird, dann halten sie plOtzlich das fUr Recht, was ihnen noch am 
Vortage schweres Unrecht diin~te. So weit reichten der Positivismus 
und der Glaube an den Staat! 
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Dem Staate trauen viele deutsche Menschen - auch heute noch 
nach der Katastrophe, die sie mit ihm in den letzten zw51f Jahren, 
insbesondere in dem Zusammenbruch des Jahres 1945 erlebt haben
schier tibernattirliche Krafte zu. Er rulein besitzt fUr diese Leute den 
Verstand und das ntichterne Urteil, die Wirtschaft richtig zu lenken; 
nur er ist sozial; er vermag infolge seiner angeblichen Objektivitat 
zu entscheiden, was gut und bose, was in der Kunst schon oder un
schon ist, weir.., welche Unterrichtsmethode und welche Erziehung 
die allein richtige ist; seiner Unfehlbarkeit steht auch das Urteil 
darliber zu, welche Religion fordernswert -ist und welche nicht. Er 
allein betreibt die richtige W ohlfahrtspfiege. Man konnte diese Auf
zahlung noch beliebig erweitern und das Groteske zeigen, das in 
diesem "Glauben" liegt, der vielen angeblich so "vorurteilsfreien" 
Menschen - und zwar keineswegs nur Sozialisten, sondern eigen
artigerweise auch Menschen. die vom Liberalismus herkommen - in 
Fleisch und Blut libergegangen ist und der sie bis zum heutigen Tage 
nicht hat erkennen lassen, daB es sich hier um geistige Fesseln 
handelt, die ihnen der alte Flirstenabsolutismus in seiner Verbindung 
mit dem Hegelianismus angelegt hat und die in der Welt als PreuBen
tum usw. bekannt sind. Nicht etwa der Marxismus als solcher noch 
auch Hegel noch auch der absolutE:' Staat allein forderten je diesen 
umfassenden Glauben, aber in unserer damaligen Lage hatte der 
Nationalsozialismus in seinen Anschauungen von allen etwas genom
men, da er damit seine Herrschaft und seine Rassenideologie festigen 
zu konnen glaubte, und hat sich dieii/e geistige Bereitschaft so vieler 
Deutschen, den "Staat" in allen seinen Auswirkungen kritiklos anzu
erkennen, in der bekannten Weise zunutze gemacht. Das war dann 
auch der beste geistige Boden fUr den Militarismus. 

Hat sich diese Auffassung wirklich als richtig erwiesen? 
In den Vorlesungen versuche ich seit Jahren, die Kritik durch 
die Frage zu wecken: "Wer ist denn der Staat ?" Praktisch 
wird im taglichen Leben der Staat personifiziert durch den Beamten, 
der gut oder schlecht, tlichtig oder untlichtig sein kann. Wer heute 
als Student die Universitat besucht, kann schon in einigen Jahren 
in diesem Sinne "Staat" sein. Und dann fallen ihm in seinem Ressort 
all die notwendigen Entscheidungen, Anordnungen und Flihrungsakte 
zu. Wer traut sich diese Unfehlbarkeit zu, mit der ihn praktisch die 
deutsche Volksanschauung ausstattet? Der Blirokrat wird zum 
Richter liber Gut und Bose, tiber Kunst, Kultur, Wissenschaft, Wirt-
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schaft usw. 1st das nicht doch so bedenklich, daP., man jedenfalls fUr 
den kulturellen und Erziehungssektor nach und nach - nicht nur aus 
wirtschaftlicher Notlage heraus, sondern aus Uberzeugung - von 
der Forderung abrticktn sollte, der Staat mtisse im Kulturleben alles 
oder zumindest moglichst viel selbst in die Hand nehmen? Wer nicht 
von dem Ziel der Vergemeinschaftung oder gar der Vermassung der 
Menschen ausgeht, sondern statt dessen die gemeinschaftsgebundene 
selbstverantwortlichePersonlichkeit, von der in anderenAufsatzen noch 
zu reden sein wird, zur Grundlage seines Kulturprogramms macht, 
der wird von selbst dazu gefUhrt werden, der privaten Initiative 
auch in finanzieller Hinsicht im Kulturleben wieder einen weiteren 
Platz als bisher einzuraumen. Dabei ist im Vorstehenden noch der 
uubestechliche, ttichtige Beamte vorausgesetzt; was aber erst, wenn 
man mit der Tatsache der Bestechlichkeit oder mangelnden guten 
Willens, volliger Einseitigkeit und Parteilichkeit rechnen muP.,? 

GewiP., mogen die vorstehenden AusfUhrungen manchem tiberspitzt 
und tibertrieben erscheinen; sie muP.,ten aber gemacht werden, um ein
mal den Grundfehler klar herauszustellen. Man braucht - das sei 
ausdrticklich betont - staatliche Betatigung im Kulturbereich keines
wegs allgemein abzulehnen; aber wir mtissen meines Erachtens, wenn 
wir heute Kulturfragen schopferisch neu aufgreifen wollen, doch 
das Verhaltnis von Staat und Kultur vom Grundsiitzlichen her neu 
tiberprtifen. Dann erscheint uns nicht mehr bloP.,e Notlosung, was 
jetzt aus der ktinftigen finanziellen Notlage des Staats heraus auf
gegeben werden muP.,. Der Staat ist eine nattirliche Gemeinschaft, 
die nicht aIle menschlichen Lebensbedtirfnisse erftillen kann; 
im Gegenteil, er ist eine sekundare Organisation in dem Sinne, 
daP., er dort einzugreifen und zu helfen hat, wo der einzelne, die 
Familie oder private Zusammenschltisse den Aufgaben der Mensch
heit allein nicht gerecht zu werden vermogen. Dem Staate obliegen 
Hilfeleistung und Forderung der Kultur und Erziehung in der Weise, 
daP., er grundsatzlich die Aufgaben in die Hand nimrp.t, die ohne 
seine Mitwirkung nicht sachgemaP., gelost werden konnen. So ist z. B. 
die Erziehung primar nattirliches Recht der Eltern. Wo die Eltern 
nicht in der Lage sind, dieses auszutiben, solI der Staat durch Auf
klarung usw. sie untersttitzen. Das Schulwesen nimmt er in die Hand, 
weil die Eltern und ihre Organisationen meist zu ausreichender Dnter
richtung ihrer Kinder nicht in der Lage sein werden. Damit recht
fertigt sich die Staatsschule. Aber sie hat ihre Grenzen am Eltern-
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recht insofern, als die Eltern kraft ihres natlirlichen Erziehungs
rechts befugt sind, ihre Kinder in eine nach ihren Anschauungen 
aufgebaute Schule zu schicken, wenn fUr eine solche Schule -
etwa im Hinblick auf die Zahl der SchUler, Kostenaufbringung 
usw. - Niveau und Wirtschaftlichkeit gewiihrleistet sind. Des
halb lIt'lti3, wie in den meisten Liindern der Welt, auch in Deutsch
land die Privatschule neben der Staatsschule grundsiitzlich zugeZassen 
werden, es sei denn, d~ der Staat in Staatsschulen den Eltern
wlinschen selbst von Rechnung zu tragen vermag. Notwendige 
Erganzung einer staatlichen Einheitsschule ist daher die Zulassung 
der Privatschule. 

Der Staat kanh und darf eigene Theater unterhalten; er tritt dann 
kraft seiner wirtschaftlichen Starke als Miizen auf und kann dabei 
viel Gutes fUr die Kunst leisten. Aber ein Theatermonopol des Staats 
ware aus der oben erwahnten Grundauffassung abzulehnen; das 
Privattheater sollte wieder das Primare sein, wobei die Staatsaufsicht 
die dabei leicht zutage tretenden Nachteile fUr die Allgemeinheit 
fernzuhalten hatte. 

Eine Entwicklung, d~ der Staat FiZmunternehmer ist, gleich
viel in welcher Rechtsform, erscheint aus aem gleichen Grunde 
falsch. Filmzensur ist bei der Verbreitung und Bedeutung des 
Films unentbehrlich; auch durch andere MaBnahmen mag die 
Staatsaufsicht MiBstanden entgegentreten, ja der Staat solI sich 
auch irgendwie am finanziellen Ertrag von Filmen beteiligen und 
die finanziell glinstigere Lage des Films anderen Kulturgebieten zugute 
kommen lassen. Selbst gegen ein einzelnes staatliches Filmunter
nehmen ware nichts einzuwenden, wenn es einer besonderen klinst
lerischen oder ethischen Aufgabe zu dienen bestimmt ware, die von 
privater Seite nicht sachgemaB erfUllt werden kann. Etwas anderes 
ist aber die vollige Verstaatlichung der Filmproduktion, wie sie uns 
der Nationalsozialismus beschert hatte. 

Von dem gleichen Grundsatz hat man bei der bildenden Kunst aus
zugehen. Der Staat malt nicht, er kann aber Auftrage erteilen, Aus
stellungen veranstalten, die ihm zur Verfligung stehenden Wege be-
8chreiten, um Kunst und Volk zusammenzufUhren, mit den oben dar
gelegten Einschrankungen Kunstschulen errichten usw. Entsprechen
des gilt von der Musik. 

Die Technik des Rundfunks bringt es mit sich, daB hier dem Staate 
durch das Sendemonopol der entscheidende EinfluB auch auf den Inhalt 
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der Sendungen zusteht. Wenn diese Regelung auch nicht bedingungs
los bejaht zu werden braucht, wie Beispiele des Auslands zeigen, so 
werden wir in Mitteleuropa eine andere Losung kaum ermoglichen. 
F'Ur den wertmaBig gebundenen Staat besteht dann aber noch mehr 
ais fUr den wertneutralen liberalen Staat die ernste Verpflichtung, 
die Monopolstellung nicht zu miBbrauchen und die verschiedensten 
kulturellen Stromungen, soweit sie nicht die Existenzgrundiage des 
Staats und der von ihm bejahten Werte bedrohen, zu Worte kommen 
zu lassen. Presse und Verlagswesen wiederum werden am besten in 
der Privathand aufgehoben sein, wenn nur die hier besonders wichti
gen Verpfiichtungen der Gemeinschaft gegenUber wirksam durch
gesetzt werden konnen. Beim Schriftleiter und Verleger handelt es 
sich um offentlich-rechtlich gebundene Berufe. 

Die vorstehenden AusfUhrungen sollen dazu anregen, das Ver
haltnis von Staat und Kultur neu zu UberprUf'Cu. und uns von Auf
fassungen frei zu machen, deren letzte Konsequenzen uns der national
sozialistische Staat unverkennbar ais ernste Warnung vor Augen 
gefUhrt hat. Die Erkenntnis dieser Fehlentwicklung zieht nicht nur 
die in anderen Aufsatzen dieses Buches zu berUhrenden kulturellen 
Folgen nach sich, sondern fUhrt auch infolge der Selbstbeschrankung 
des Staats zu einer Herabminderung der Kulturausgaben seitens der 
offentlichen Hand. 

Von der Grundauffassung Uber Staat und Kultur aus, die freilich 
entsprechend der Weltanschauung der Menschen vom Sinn und Wert 
der Personlichkeit verschieden sein kann, ist m. E. das ganze Kultur
problem anzufassen. Dann schadet es auch nichts, wenn der Staat in 
der eigenen Kulturschopfung und Ubernahme der Erziehungsaufgaben 
sich erheblich einschrankt gegenUber dem totalen Staat des National
sozialismus und damit sowie aus sonstigen Grunden zu finanziellen 
Ersparnissen gelangt. Unsere Ablehnung des Nationalsozialismus 
sollte eben viel weiter gehen, als daB wir jetzt nur einen anderen Wein 
in diesel ben alten Schlauche gieBen! Vestigia terrent! 

2. Ein zweiter Irrtum entfant mit dem ersten, daB namlich nUT 
in einem wirtschaftlich und politisch starken Staate erfolgreich 
KulturPfiege moglich seL Er wird schon durch die historische Tat
sache widerlegt, daB die Zeit unserer klassischen Dichtung und 
unserer klassischen Musik, also die Zeit um 1800, geradezu mit einer 
besonderen Schwache unseres Vaterlandes zusammenfiel. Aber auch 
von diesem Beispiel abgesehen, muB schon die RUckfUhrung unserer 
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VorurteiIe von der schopferischen Kulturkraft des Staates auf ein 
gesundes MaB dazu fUhren, die Bedeutung der auBeren Verhaltnisse 
fUr die Kultur nicht zu iiberschatzen. Bei vielen haften noch - meist 
unbewuBt - im Gedachtnis all die gegenteiligen Behauptungen des 
Nationalsozialismus, von denen sich wegen ihrer damaligen propa
gandistischen Geschicklichkeit viele Deutsche leider noch nicht frei 
machen konnen. Aber dreht man die Frage einmal urn: Waren denn 
die kulturellen Leistungen der wirtschaftlich besonders bliihenden 
Wilhelminischen Xra (1888 bis 1918) oder die des Nationalsozialismus, 
einer Zeit angeblich politischer Starke und Machtentfaltung (1933 
bis 1945) wirklich besonders stark und bemerkenswert? Man braucht 
weder an den Jugendstil noch an die besonders hochgepriesene, alten 
Vorbildern entlehnte Architektur des Nationalsozialismus oder gar 
an "Ktinstler" wie den vom Nationalsozialismus besonders heraus
gehobenen Maler Ziegler u. a. zu denkenl), kann sogar das Ver
nichtungswerk des Nationalsozialismus gegen Thomas Mann, Werfel 
und viele andere sowie die Zerstorungen aus dem durch seine unselige 
Politik entstandenen Kriege a~er acht lassen - an positiven 
ktinstlerischen Leistungen haben die erwiihnten Zeiten besonders 
wenig aufzuweisen, weit weniger als die politisch und wirtschaftlich 
schwache Zeit der Weimarer Republik. Man braucht auch nur an 
die Schule zu erinnern, die in Deutschland seit tiber hundert Jahren 
keinen sol chen Tiefstand mehr erlebt hat wie von 1933 bis 1945. 

An weiteren Beispielen konnte dieses Thema noch vertieft werden; 
aber die Verhaltnisse liegen klar genug, urn die These zu rechtfertigen, 
daB kulturell wertvolle schopferische Leistungen mit der wirtschaft
lichen und politischen Lage eines Staats wenig oder gar nichts zu 
tun haben; nach den praktischen Erfahrungen rechtfertigt sich eher 
der umgekE:hrte Satz, daB wirtschaftliche und politische Tiefstande 
leichter kulturelle Krafte frei machen. 

3. Der dritte Irrtum verwechselt Kultur und deren Autmachung. 
Wir freuen uns alle tiber prachtige, festlich stimmende Theater- und 

1) Was der Nationalsozialismus in seiner Propaganda an Kunst und 
KunstIern fUr sich in Anspruch genommen hat, entstammt uberdies 
anderen, meist alteren QueJIen. Wurde man aus dieser Epoche noch die 
KunstIer streichen, die ihren Ruhm bereits in der Weimarer Periode oder 
vorher begrUndet haben - wie z. B. Wilhelm Furtwangler, Hans Pfitzner, 
Richard straua -, was bliebe dann noch ubrig? 
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Konzertsiile. Auch ein luxurios eingerichtetes Kino mag man Heber 
besuchen als ein iirmliches. Die herrlichen deutschen Dome mit ihren 
Kunstschiitzen wirken gewiB auch befruchtend auf die religiose 
Haltung der Menschen. Aber notwendig und wesentlich ist das alles 
vom kulturellen Standpunkte nicht. Der Gottesdienst in der arm
seligen Dorfkirche oder einer kUmmerlich reparierten Stadtkirche 
ist eben so wertvoll vom religiOsen Standpunkte und wird dieselben 
FrUchte tragen wie der in einem hochkUnstlerischen Kirchengebiiude. 
1m Theater kommt es auf die dargebotene Spielleistung, iril Kino auf 
den Wert des aufgeflihrten StUckes an. Ja es kann sogar mit 
dem Fortfall des AuBerlichen der Inhalt vertieft werden. Das Publi
kum wird nicht abgelenkt. Viel von der iiuBeren, durch den Raum 
bedingten Aufnahmebereitschaft im Theater und Konzert fiint weg; 
nur die dargebotene Leistung entscheidet tiber Erfolg oder MiBerfolg; 
alle Kriifte mtissen daher zur Hochstleistung angespannt werden. 
Mangels groBer Riiume wird vieles, das vermaBt war, wieder eine 
intimere, individuelle Gestaltung erfahren, wird sich auf einen kleine
ren Personenkreis beschriinken mUssen. Auch dadurch kann die Kunst 
eine Vertiefung und der KunstgenuB eine wertvolle innere Belebung 
erfahren. 1m liu/Jerlich.en muB man Vergleiche mit der vergangenen 
Zeit vermeiden, in unseren sachlichen Urteilen aber dUrfen wir daflir 
anspruchsvoller sein. Man sehe das Gute darin, daB auch mancher 
MiBstand des frUheren Kunstlebens mit viel Liebem dahingeschwun
den ist. 

Der Kunstkritiker, yom Nationalsozialismus geflirchtet und deshalb 
praktisch ausgeschaltet, kann sein verantwortungsvolles Amt wieder 
beginnen; von ihm konnen gerade im jetzigen Augenblick wertvolle 
Anregungen praktischer, mehr noch kulturschopferischer Art aus
gehen. Er kann heute den Nachweis erbringen, daB er ein unentbehr
liches Glied im Kulturganzen darstellt. 

GewiB wird man in der Kunst auch im Stofflichen auf manches 
verzichten mUssen, des sen Pflege besondere Kosten verursacht; aber es 
bleibt bei ernstem Wollen und hohem Konnen noch genug Ubrig. Wenn 
man sich auch nach der allgemeinen Decke strecken muB, so wird -
das zeigen bereits die jUngsten Erfahrungen selbst in dem einstmals 
so verwohnten Berlin - der Erfindungsgeist der Beteiligten Mittel und 
Wege finden, auch ohne Kosten hochwertige Leistungen darzubieten. 
Das gilt ebenso in der Wissenschaft. Manche Zweige werden hinter 
anderen vielleicht zurUckbleiben; aber auch dort, wo vielfach kost-
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spielige Apparaturen notwendig sind. z. B. in der Astronomie, wird die 
Forschung sich mit denjenigen Problemen dieser Wissenschaft vor
zugsweise beschiiftigen mUssen, die solche AnsprUche nicht stellen 
und deren es hier wie woanders immer noch Ubergenug gibt. 

NatUrlich werden sich auch aIle Beteiligten im Hinblick auf die 
bevorstehende Zeit gro13er finanzieller Armut Uberlegen mUssen, was 
,auf ihrem Fachgebiet zur Herabminderung der siichlichen und per
sonlichen A~tsgaben geschehen kann. Auch hierfUr gibt es praktische 
Moglichkeiten, wie nur ein Beispiel zeigen moge. Nach dem Haus
haltsplan der offentlichen Hand sind im kulturellen Bereich am kost
spieligsten die Volksschulen. Wer also wirklich ins Gewicht faIlende 
Ersparnisse machen will, kann an diesem Punkte nicht vorUbergehen. 
Hier gibt es meines Erachtens an vielen Orten fUr die niichsten Jahre, 
die gewi13 die iirmsten sein werden, einen Weg, durch den zudem noch 
einem sachlichen Ubelstande abgeholfen wird. Wir litten bereits seit 
Jahren und leiden heute vielerorts an einem erheblichen Lehrer
mangel,der die Nationalsozialisten bereits zu dem fUr sie charakteristi
schen Vorschlag gefUhrt hat, nach dem Kriege frUhere Unteroffiziere, 
fUr die die Wehrmacht keine Verwend"ung mehr gehabt haben wUrde, 
in den Lehrerberuf zu Ubernehmen. Statt dieses militaristischen 
Vorschlags sollte man lieber - wie dies in etwas anderer Art im 
Osten ,mit den sog. Schulhelfern bereits geschieht - fUr den Lehrer
beruf begeisterte junge Leute heranziehen und nach PrUfung ihrer 
fachlichen, personlichen und politischen Eignung sogleich mit halbem 
Gehalt als Anwiirter im Unterricht verwenden. Sie sind verpfiichtet, 
neben ihrer BerufausUbung - sei es in den ·Ferien, sei es in ihrer Frei
zeit - ihr Studium durchzufUhren und spiitestens nach vierJahren ihre 
PrUfung abzulegen. Gelingt ihnen dies, so werden sie nach der fUr alle 
Lehrer geltenden Besoldungsordnung fest angestellt, andernfaIls schei
den sie aus. Das Studium kann fUr Gro13stadtlehrer zum Teil in Abend
lmrsen wiihrend der Schulzeit, zum Teil in Ferienkursen wiihrend der 
Ferien, fUr Landlehrer nur in entsprechend liingeren Ferienkursen 
wiihrend der Ferien erfolgen und mu13 durch Selbststudium ergiinzt 
werden. Mit Verwirklichung dieses Vorschlags gewinnt man zahlreiche 
junge Leute, die zwar geistige Interessen haben, aber jetzt aus sozialen 
und finanziellen GrUnden oder wegen UberfUllung der Universitiiten 
ein von ihnen beabsichtigtes Studium nicht durchfUhren konnen. 
Au13erdem werden sich so zahlreiche Bewerber melden, da13 die 
Schulverwaltung noch die Moglichkeit einer Auswahl hat und dabei 
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in ihrer Aufgabe unterstiitzt wird, Nazis oder sonst politisch 
untragbare Elemente aus dem Lehrerberuf zu entfernen, die hier 
gefahrlicher sind als irgendwo anders. Nebenbei bemerkt, mu13 sich 
mit einer solchen Werbung fUr den Lehrerberuf die spater streng 
innezuhaltende Versicherung verknUpfen, da13 der Lehrer nicht gegen 
seinen Willen zu berufsfremder Nebentatigkeit herangezogen wird, 
wie das im letzten Jahrzehnt zum Schaden der Schule gang und 
gabe war. 

Wer diese Dinge erwagt, dUrfte das Vorurteil aufgeben, da13 
Kultur und Erziehung besonders kostspielig seien, und anerkennen, 
da13 bei ernstem Willen der Beteiligten, den Verh§ltnissen sich anzu
passen und au13erste Sparsamkeit zu Uben, auch in der heutigen Not 
gerade dem Kulturleben positive Antriebe kommen k6nnen. Freilich, 
fUr das Gelingen ist eines die Voraussetzung: der Glaube an die 
kulturelle Sch8pferkraft unseres Volkes und des Abendlandes iiber
haupt. Wer daran zweifelt, und wer den Kulturpessimismus eines 
Spengler teilt, der mag die Hand in den Scho13 legen. Beweisen la13t 
sich hier nichts; alles kommt auf den Erfolg an. Trotz der von den 
Nationalsozialisten begangenen KulturzerstOrungen und der geistigen 
Ausd6rrung unseres Volkes, trotz eines durch den Rationalismus 
und Liberalismus geziichteten Skeptizismus sind aber in allen Zweigen 
der Kultur: in Wissenschaft, Kunst und Erziehung sowie im religiOsen 
Bereich so viel positive Ansatze und eine solche, gerade von den 
Nationalsozialisten bisher zwangsweise unterdriickte Sch6pferkraft 
bei zahlreichen geistig gesunden hochstehenden Menschen festzu
stelIen, da13 ein starker Optimismus durchaus gerechtfertigt ist. Wer 
einen solchen nicht aufzubringen vermag, wird seiner eigenen Ent
wicklung und dem sch6pferischen Teil des Kulturlebens nur Hemm
schuhe anlegen und sollte kulturelle Tatigkeiten meiden. Gerade in 
de" schwersten Zeit sind die fraglos vorhandenen Schwierigkeiten, 
die man realistisch erkennen solI, nicht zu iiberwinden ohne Optimis
mus und ohne den Glauben an die eigene Kulturkraft. 

4. Weiterhin ist aber auch der Verp/lichtungen zu gedenken, die 
das gesamte Yolk gegen die Kulturschaffenden und -vermittler hat. 
Es handelt sich hier vielfach urn besonders wertvolle Menschen, deren 
Anlagen und Beruf an sich eine gewisse Riicksichtnahme rechtfertigen, 
sind sie es doch wieder, die Tausenden oder gar Millionen von 
Menschen Stun den edelsten Genusses, Erhebung und inn ere Starkung 
schenken ader einzelne oder gar die gesamte Menschheit auf dem 
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Wege des geistigen Fortschritts oder zu Gott fUhren und leiten. Es 
war ein Verbrechen am deutschen Geist, wenn man einen klinst
lerischen Berufspianisten oder -geiger bei der Wehrmacht mit karper
lichen Arbeiten beschaftigte, die ihm die spatereBerufsauslibung wegen 
der seinen empfindlichen Randen erwachsenen Schaden unmaglich 
machte. Um wieviel schlimmer aber ware es, wenn man jetzt ganze 
Scharen von Klinstlern, Gelehrten, Lehrern und Geistlichen die Mag
lichkeit ihrer kulturellen Arbeit verwehrte! Nur krassester Materialis
mus, der nicht die Parallelitat von Karper und Geist zu erkennen ver
mag, ja dem liberhaupt Seele undGeist keine Realitaten sind, kannte die 
Notwendigkeit von Erziehung und Schule, von Religion und Glauben, 
von Wissenschaft und Kunst fUr jeden Menschen als dualistisches 
Wesen leugnen. Wer aber solchem Materialismus nicht huldigt, dem 
kann auch das Schicksal der Kulturschaffenden und -vermittelnden 
nicht gleichgliltig sein. Es ist dies auch nicht nur eine Sorge um 
einzelne Personen, sondern eine unersetzliche Tradition wlirde unter
brochen, wenn auch nur zehn Jahre lang das Kulturschaffen aus
gesetzt wlirde. Man kann dann nicht wieder beginnen, wo man auf
gehart hat, wie ein Beispiel zeigen mage. Das Berliner Philharmonische 
Or chester - und natlirlich nicht nur dieses - ist zu den Rachst
leistungen, deren es heute fahig ist und die seinen hohen Ruf im 
In- und Ausland begrlindet haben, nur durch jahrelange Arbeit aller 
Beteiligten, insbesondere seiner gro6en Dirigenten zu dem Klang
karper zusammengeschmolzen, der heute die Bewunderung der Welt 
erregt (und auch praktisch und materiell deI,n Reiche gro6en Vorteil 
gebracht hat); ist ein solches Orchester einmal auseinandergefallen, 
so bedarf seine Neuschaffung Jahrzehnte, wenn es sich nicht gar um 
eine Schapfung handelt, die liberhaupt nicht mehr wiederholbar ist. 

Ahnliches gilt von der Leistung jedes Klinstlers und Gelehrten. 
Eine langere Unterbrechung seines Schaffens mu6 sich meist als 
Vernichtung seines inneren Werdens und Wachsens und damit als 
Zerstarung seiner kulturschapferischen Existenz liberhaupt aus
wirken. Und diese Starung des Entwicklungsganges wirkt weitel' auf 
die nachste Generation, del' fUr eine fUr sie gleichfalls wesentliche 
Zeitspanne ihres Studiums Bildung und Anl'egung fehlen. Wil' kannen 
heute die Fernwirkung del' Schad en nicht el'messen, die bereits die 
Ara von 1933 bis 1945 der Zukunft unsel'es Kulturlebens geschlagen 
hat; viele erkennen noch immel' nicht die nachhaltigen basen Folgen 
des Nationalsozialismus und Ieben in dem naiven Glauben, es mlisse 
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jetzt taglich besser werden. Nein, erst nach und nach wird der Tief
stand offenbar, zu dem Deutschland durch die nationalsozialistische 
Politik gelangt ist. Die mehrjahrige Unterbrechung des Schulunter
richts, eine StrafmaBnahme von Goebbels gegen die Kinder, deren 
Eltern die Entfernung aus ihrem Bereich und die Evakuierung in 
die zwar bombensicheren Gegenden, aber in die damit verbundene 
Erflillung mit nationalsozialistischem Gift in den Kinderlandver
schickungsheimen des Ostens ablehnten, zum Teil auch weil sie in 
klarer Erkenntnis der Kriegsentwicklung die Gefahr der Verbringung 
ihrer Kinder zum Osten rechtzeitig bemerkten - diese mehrjahrige 
Unterbrechung des Schulunterrichts wird noch auf Jahre .hinaus 
unabsehbare Folgen fur die Kinder wie auch bei ihrer groBen Zahl 
fiir unser ganzes Volk haben. Es ist eine nicht wegzuleugnende Tat
sRche, daB man Fehier im Kulturellen nicht wie aus einer Handels
bilanz nach drei Monaten ablesen kann, sondern typisch ist hier die 
Fernwirkung ahnlich wie'bei Erbkrankheiten im korperlichen Bereich. 
Deshalb muB alles vermieden werden, was das deutsche Kulturleben 
weiter zerstOrt; insbesondere muB dem Gros unserer Kulturschaffenden 
und -vermittler die weitere Lebens-· und Arbeitsmoglichkeit ge
sichert werden, falls sie nicht durch ihren Einsatz flir den Ungeist 
des Nationalsozialismus sich selbst innerlich bereits vorher aus dem 
echten deutschen und abendHindischen KuIturleben ausgeschaltet 
haben. 

Dabei mag unverbesserlichen Zweifiern noch die Frage entgegen
gehalten werden, wozu sie denn die Masse der Kultursehaffenden 
eigentlich sonst verwenden wollen. GewiB ist es dehtig, daB das 
deutsehe Volk Nahrungsmittel braucht und daB diese mit dem 
Einsatz aller Krafte gewonnen werden sollen. Aber diese Produktions
statten sind bereits iiberbesetzt, und welcher Bauer, welches Bergwerk, 
welcher Spediteur, der wirklich noch Arbeitskrafte benotigt, wiirde 
einen fiinfzigjahrigen Dichter, einen jungen Schauspieler oder einen 
alteren Geistliehen oder Universitatsprofessor ais brauchbare Arbeits
kraft werten? Darin liegt keine Herabsetzung - weder des korper
lich noch des geistig Berufstatigen -, sondern nul' die Feststelhing, 
daB gerade ein vollig verarmtes Volk seine Arbeitskrafte so ver
niinftig und sachgemaB wie moglich einsetzen muB. Dieses Ziel ware 
aber noeh weniger erreicht, wenn man gar die Kulturschaffenden ganz 
ohne Arbeit lassen wollte mit der Begriindung, daB erst die materiel
len Unterlagen wieder geschaffen werden mliBten. Das ware eine 
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Verelendung, die der Verurteilung zum Hungertode gleichkiime. Nein, 
es ist schon ganz richtig, wenn der KulturwiIlen im Volke sich heute 
wieder so lebendig regt und wenn die Kulturschaffenden und -ver
mittler selbst nach Wegen und Moglichkeiten suchen, in ihrem 
ureigensten Gebiet wieder schopferisch tiitig zu sein. Wer ihnen 
dabei helfen kann, hat die aIlgemein menschliche, aber keineswegs 
primar charitative, sondern ausgesprochen kulturelle Verpfiichtung. 
fUr rechte Arbeitsmoglichkeiten zu sorgen. Dem Staate und den Ge
meinden fiillt dabei - gerade in dem oben gezeichneten Rahmen -
die Aufgabe der Forderung solcher Plane zu; sie konnen insbesondere 
meist am ehesten - anders als die Einzelperson - die auaeren Vor
aussetzungen daflir schaffen, konnen gleichgerichtete Interessenten 
zusammenfUhren, ihre eigenen Kunstinstitute und Schulen sobald wie 
moglich wieder in Gang setzen, erforderliche Genehmigungen be
schleunigen usw. 

5. Endlich sei abschlieaend erwahnt, daa wir der jurchtbaren 
Not, die uns das vergangene Regime hinterlassen "hat, nicht ohne 
ethische Grundhaltung Herr werden. In das materialistische 
Weltbild, wie es schlieaIich flir den Nationalsozialismus kenn
zeichnend war, passen Not und Leid nicht. Trotzdem sind sie, 
wie wir jetzt aIle verspUren, reale Faktoren, um deren Sinn und 
Erklarung wir uns ebenso bemUhen mUssen wie um die anderen Er
scheinungen der Innen- und Auaenwelt. So sehr wir auch auf Besse
rung unserer Lage bedacht sind, so mUssen wir doch innerlich und 
auaerlich mit der Wirklichkeit fertig werden. Von der national
sozialistischen Ideologie her ist das unmoglich. Ohne Ideologie und 
Ideale gelangt man aber zu Ubelstem Wirrwarr, nicht zum Bolsehewis
mus, wie viele in Westdeutsehland annehmen; denn dieser erstrebt 
doeh eine Ordnung, wenn auch eine von sehr vielen Menschen in 
West-, Mittel- und SUdeuropa abgelehnte. Was sieh aber ohne ethische 
Grundhaltung entwiekeln wUrde, ware der standig neu geniihrte 
Kampf der vielen, die durch Krieg und Nationalsozialismus vollig 
verarmten, gegen alle die, die noch oder wieder im Besitze irgend
welcher Produktionsmittel oder privater Vermogensgegenstande sind. 
Es ware die Verewigung der Zerstc.irung, von Haa, Neid und Ver
hetzung - kurz: der Folgen des Nationalsozialismus. Das ware nieht 
Bolschewismus, sondern Nihilismus. Von un serer kultureIlen Kraft 
hangt es ab, ob wir ihn Uberwinden. WUrde kein anderes Argument 
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fUr die Arbeit an der Kulturpfiege einleuchten, dieses ist meines 
Erachtens zwingend und nicht zu Ubersehen. 

Je ausgiebiger man Uber die eingangs gestellte Frage nachdenkt, 
urn so bedingungsloser wird man sie beantworten: Ja, kulturelle 
Arbeit hat heutc einen sehr tiefen Sinn, mehr noch: sie ist eine nicht 
e1'nst genug zu nehmende Verp/lichtung! 

ID. 
Kultur also auBere und innere Einheit. 

A. Werfen wir einen Blick auf das Uberkommene Kulturbild in 
Deutschland - und darUber hinaus -, so fallt die vollige Zersplitte~ 
Tung nach Form und Inhalt auf. Ratte das Mittelalter in Deutschland 
noch die Einheit, die vom ReligiOsen ausgehend das ganze mensch~ 
liche Leben in allen seinen Ausstrahlungen, insbesondere aber das 
gesamte Kulturleben durchzog, so ist diese Geschlossenheit nun dahin. 
Freilich ist die jetzt zu beobachtende Zerrisssenheit erst im 19. Jahr~ 
hundert entstanden, begrlindet durch den Skeptizismus und den wert~ 
neutralen Liberalismus. Die Technik, deren "Geist" erst nach und 
nach sich klarer herausschalte, hat ein Bbriges dazu getan. Auch das 
Vordringen des Spezialistentums bildete einen weiteren AnlaB. Das 
Ergebnis ist, daB heute - nicht erst seit der Rerrschaft des National~ 
sozialismus, ja diese so gar bedingend - sehr viele ernstzunehmende
Kulturschaffende: Gelehrte, Ki.i.nstler und Lehrer kein gemeinsames, 
ja in ihrer eigenen Person nicht einmal ein einheitliches Kultur
bewuBtsein besitzen. Dieser Mangel auBert sich praktisch in zwei~ 
facher Richtung: der gleiche Mensch, der etwa in seinem eigenen 
Berufsleben Verfechter bestimmter Grundauffassungen ist, z Eo 
eines Kollektivismus, ist in anderen Lebensbereichen plotzlich schroff
ster Individualist. Oder: Wer in dem einen Kulturbereich den Staat 
als Kulturschopfer ablehnt, kann ihn im anderen. nicht energisch 
genug fordern. Oder: Wer hier selbstbewuBt ein christliches Ideal 
verficht, will woanders von dem gleichen christlichen Ideengut nichts. 
wissen -- kurz: wir mussen bei den heutigen Menschen, selbst bei 
sog. Gebildeten viele innere WidersprUche feststellen, wei! ihnen das 
WisSen um die innere Einheit der Kultur verlorengegangen ist. 

Die zweite Folge dieses Mangels ist die Spezialisierung und Ab
sonderung der einzelnen Sparten der Kultur im Verhiiltnis zueinander. 
Praktisch flihrt dies oft genug zur geistigen Vereinsamung oder zu 
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unfruchtbarer Inzucht. Jedes Kunstschaffen - Film, Musik, Theater, 
Literatur, Tanz, bildende Kunst -, aber auch jede wissenschaftliche, 
religiOse oder bildungsvermittelnde Arbeit ist, kulturell betrachtet, 
zur Ergebnislosigkeit verurteilt, wenn sie es nicht versteht, aus den 
geistigen Urgrlinden zu schopfen, auf denen un sere Existenz beruht. 
GewiRt mogen ausgezeichnete Spezialarbeiten auf allen Kulturgebieten 
vorliegen, die das betreffende Spezialfach wesentlich gefordert und 
von anderen Spezialisten des gleichen Fachs hehe Anerkennung er
fahren haben; aber wie selten sind im letzten Jahrhundert die Werke 
gewesen, .:lie fUr das gesamte kulturelle Schaffen richtunggebend 
geworden sind, ja die auch nur liber einen fachlich interessierten 
Kreis hinaus Wirkungen gezeitigt haben. DaRt solche Werke vielfach 
nur Fachl{reisen zuganglich sind, ist sicher nicht allein entscheidend; 
das Beispiel gr03er Kunstausstellungen - auch der Mlinchener des 
letzten Jahrzehnts - beweist, daRt trotz weitreichender Besuchs
moglichkeit kaum eine Kulturkraft vOn dort her in die Welt ge
stromt ist. 

Sehen \vir uns den einzelnen Klinstler - gleichviel welcher Sparte 
und Richtung -- oder den Typ des deutschen Fachgelehrten an, was 
wissen sie noch voneinander? Je mehr sie auf ihrem Fachgebiet 
erreicht haben, urn so mehr werden sie von der Alltagsarbeit, von den 
forma}en Pftichten des "Arriv.ierten" in Anspruch genommen, und 
urn so geringer sind fUr sie Moglichkeiten, aber oft auch Wille zur 
Einordnung ihres Schaffens in die gr03e Einheit eines aIle Zweige 
unserer Bildung umfassenden Kulturbildes. Die wenigen GroRten, die 
diesen Weg gefuHden ha.:ben, sind gew6hnlich bis ins hohe Alter von 
erstaunlicher geistiger Fruchtbarkeit geblieben; man denke etwa 
unter den Gelehrten an Max Planck. Die Romantiker waren als 
groRte Geistesrichtung die letzten, die die Totalitiit des Kulturbildes 
noeh bewuRtt erlebten; spiiter beschrankte sich diese Erkenntnis mehr 
und mehr auf Einzelpersonen, blieb also zufallig. Schon in dem Be
kannten- und Freundeskreis berlihmter Manner des letzten Jahr
hunderts erkennt man deutlich den starken EinftuRt der Vertikal
gliederung nach Kunst- und Wissenschaftssparten, der gegenliber die 
Horizontalgliederung naeh Menschen gleicher Grundauffassung quer 
durch das Kulturschaffen mehr und mehr zurlickgetreten ist. Am 
starksten ist ein gemeinsames KulturbewuRttsein vielleicht dort noch 
lebendig geblieben, wo gleiche religiOse Grundhaltung den gemein
samen Boden schuf, weshalb Kulturorganisationen auf gemeinsamer 
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religiOser Basis (z. B. die Gorres-Gesellschaft) von so gro13er 
allgemeiner Wichtigkeit sind. Aber schon der Impressionismus 
und der Expressionismus konnten - jedenfalls auf einer erweiterten 
Grundlage - die notwendige Gemeinsamkeit weder in der Breite 
noch in der Tiefe erreichen. Die verschiedenen "Kreise" blieben exklu
siver, als es dem Sinn und Wollen ihres Wirkens, ehrlich zugegeben, 
entsprochen hatte, trotz mannigfacher Ansatze, die aber aus den 
oben angefiihrten Grunden in den Anfangen steckenblieben. 1st es 
Zufall, dal3 im Sliden und Westen Deutschlands die Erfolge in dieser 
Richtung gro13er waren als im Norden? SoIl man das auf die Art der 
Menschen, auf das Milieu, die Landschaft oder worauf sonst schieben? 

B. Aus den Fehlern der Vergangenheit soIl man lemen. Wir 
crstreben wieder ein einheitlichcs Kulturbild; der nachste Aufsatz 
will einen Beitrag zu dem Werden und Wachsen seines Inhalts leisten. 
Nach all den vielen Enttiiuschungen mit dem "absolut Neuen" und 
nach der Verzweiflungsstimmung eines Mi13trauens in die eigene 
Kulturkraft 1) mlissen wir in der evolutioniiren Entwicklung ein 
positives Kulturbild zur Entfaltung bringen, ohne das all unser 
Streben Stlickwerk bleiben wlirde. Aber unterstellt man nun einmal 
die Existenz eines solchen, dann ist hier zu erortern, was sich in 
formaler Hinsicht daraus ergibt. 

a) Spezialisten und Spezialistentum sind heute auf allen Kultur
gebieten unentbehrlich; aber sie mlissen sich bewuJ3t in das geistige 
Bild ihrer Zeit einfiigen. Sie mlissen sich selbst nach ihrem geistigen 
Standort fragen und Verbindung suchen quer durch alle anderen 
Kulturgebiete. Ebensowenig wie ein Astronom sich darin ersch5pfen 
dan, zeitlebens nul' einen einzigen Veriinderlichen zu beobachten, 
wie ein Jurist sich nicht auf die Untersuchung einer bestimmten 
Vertragsform beschriinken darf, sondern wie jeder Gelehrte den 
inneren Zusammenhang mit seiner ganzen Wissenschaft erstrebt, so 
mu13 jeder Kulturschaffende oder -vermittler stets einen Uberblick 
liber das gesamte Kulturleben behalten und es nicht nur wissensmii13ig 
erfassen, sondern mit seiner ganzen Personlichkeit darin stehen. 
Natlirlich wird niemand Spezialkenntnisse auf fremden Fachgebieten 

1) rch glaube, daB dieses MiBtrauen init einer der tieferen Griinde del' 
Unkultur des Nationalsozialismus ist: wer sich geistig nicht mehr schopfe
risch fulllt, sucht dieses Gefiihl durch moglichst groBe duB ere, auch korper
he he KraftenUaltung zu iibertonen ( .. Boxerideal"). 
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erwarten, abel' jeder wahrhaft Gebildete muS del' wesentlichen Ent
wicklung des Kulturlebens zu folgen vermogen. So muS meines 
Erachtens auch del' Nichtnaturwissenschaftler wenigstens erahnen, in 
welcher Richtung die gewaltige Wandlung uns"res physikalischen Welt
bildes in den letzten Jahrzehnten verlaufen ist. Er muS von Geistes
stromungen in del' Kunst wie vom Expressionismus, dem Wesen del' 
atonalen Musik so viel wissen, daS ihm die daraus sich ergebenden 
Moglichkeiten von Zukunftsentwicklungen, vielleicht auch fUr andere 
Gebiete, zum Bewu.atsein kommen. Die aus dem Zerstorungswerk 
des Nationalsozialismus entstandene Problematik des Protestantis
mus, geistige Bewegungen wie die okumenische, die der Una sancta 
usw. mUssen mal in seinen Horizont getreten sein. Er mu.a erfahren 
haben, wie heute die "Voraussetzungslosigkeit der Wissenschaft" auf
gefa.at wh-d, welche Wandlungen das Problem del' konfessionellen 
Schule und vieles andere in der Beurteilung erfahren hat. Er ist nicht 
gebildet, wenn er noch das fUr "modem" halt, was sich um die Jahr
hundertwende an Diskussionen um Haeckels Weltratsel knUpfte. Frei
lich, mit einem Konversationslexikonwissen diesel' Dinge ist es nicht 
getan. Was an all dem heute noch lebendige Wirklichkeit ist, dazu 
mu.a der einzelne Kulturschaffende innerlich Stellung nehmen - von 
seinem eigenen Standpunkt aus. Auch er kann und wird sich daran 
weiter entwickeln. Es ist keine Schande, auf Grund eigener Einsicht 
und entsprechend dem eigenen Gewissen daraufhin seine Ansichten 
zu andern, insbesondere fortzuentwickeln. Schlimmer schon ist es, 
standig das fUr "modern" zu halten, was in' Wahrheit Hingst Uberholt 
und nul' noch im eigenen Dogmatismus lebendig ist! Je mehr del' 
Klinstler odeI' del' Gelehrte von dem Kulturgut seiner Umwelt inner
lich verarbeitet hat, um so schopferischer wird er auch in seinem 
eigenen Fachgebiet sein als ein andereI'. Denn die kulturellen Ereig
nisse anderer Gebiete finden meist Parallelen; sie bringen neue Saiten 
zum Erklingen und geben neue Anregungen, die liberdies, wenn sie 
nicht klinstlich aufgepfropft, sondern wirklich aufgenommen werden, 
dem Au.aenstehenden das Schaffen des Betreffenden interessanter 
machen. Nul' del' Schwache wird VOl' del' Eingliederung seiner 
Person und seiner Arbeit in die Mannigfaltigkeit des Kulturlebens 
zurUckschrecken! 

b) Andererseits wird damit auch jede unfruchtbare Vereinsamung 
insbesondere des Klinstlers - es gibt auch eine fruchtbare, die bei
leibe nicht bestritten werden solI - bekampft. Del' Kulturschaffende, 
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der nicht mehr auf einem rein individualistischen Grunde aufbaut, 
wird leichter Menschen finden, die ihn und sein Schaffen verstehen und 
mit ihm gehen. Umgekehrt wird bei all den zahlreichen Menschen, die 
einen inneren Drang zum Geistigen verspliren, aber nicht die offnung 
finden, durch die ihnen das zustromt, dessen sie bedlirfen, der 
natlirliche angeborene Wunsch nach dem KunstgenuB geweckt. 
Biermann-Rattjen hat in seinem programmatischen Rundfunkvortrag 
am Nordwestdeutschen Sender im Sommer 1945 das Bedlirfnis 
der Menschen nach Kunst als natlirliche XuBerung gelauterten 
Menschentums dargestellt. Dem wird am ehesten Rechnung getragen, 
wenn - trotz aller verschiedenen geistigen, religi5sen und klinstle
rischen Richtungen - erst einmal wieder das Wissen und Wollen 
um ein einheitliches Kulturbild an die Stelle zahlloser, sich schein bar 
unversohnlich gegenliberstehender "Richtungen" unel vieler innerlich 
unverbundener "Kunstsparten" und wissenschaftlicher "Facher" 
getreten sind. Dann erzeugen der Streit der Meinungen und der 
Kampf der Richtungen die Spannungen, deren jedes Leben bedarf, 
um nicht zu versanden oder zu verdorren. 

C. Wer entsprechend vorstehenden Darlegungen die innere Einheit 
des Kulturbileles bejaht, wer mintlestens, falls sie noch nicht flir 
existent gehalten wird, zu ihrer Verwirklichung in der Zukunft bei
zutragen gedenkt, der muB nun die verschiedensten praktischen 
Folgerungen ziehen, zuniichst jedenfalls sich fragen, was er selbst 
als Kulturscnaifender oder Lehrer in dieser Richtung zu tun vermag. 
Bei sich selbst zu beginnen, ist stets der erste Schritt einer Reform. 

Wie im Aufsatz II ausgeflihrt, kann der Staat selbst keine Kultur 
schaffen, auch nicht das einheitliche Kulturbild herbeiflihren, ja ein 
solcher Versuch ware als vollig verfehlt abzulehnen. Aber seinerseits 
mitzuhelfen, wenigstens nicht hemmende organisatorische MaB
nahmen zu treffen, sollte zweifellos seine Sache sein. Einige der sich 
daraus ergebenden praktischen Konsequenzen seien hier genannt: 

1. Vom Standpunkte der offentlichen Verwaltung aus gesehen, 
sind alle Kulturzweige bedeutsam. Eine verschiedenartige Behand
lung mag aus der Natur der Sache entspringen, da das Bedlirfnis 
nach staatlicher Hilfe durchaus verschieden sein kann oder historisch 
hedingt ist. So ist die Entwicklung der Universitaten, die es in 
Deutschland nur als Staatsanstalten gibt, eine andere wie die der 
Schulen und Theater, indem bei ersteren zahlreiche Privatschulen, 
bei letzteren auch Staatstheater vorkommen, und bei diesen liegen 
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die Dinge wieder anders als bei der Musik, beim Kunsttanz, beim 
Film, bei der bildenden Kunst usw. Aber keine Gattung des Kultur
lebens ist fUr den Staat bedeutungslos, kein Kulturzweig ist in 
diesem Sinne Privatsache, .da~ der die Einheit des Kulturbildes 
bejahende Staat sich nicht dafUr interessieren mU~te. 

2. Ob alle Kulturschaffenden und Kulturvermittler in einer ein
heitlichen Organisation nach Art einer Kulturkammer zusammen
gefa~t werden sollen, kann Uberaus zweifelhaft sein. Das Primare 
ist ein solcher Zusammenschlu~ nicht, mag er fUr die offentliche 
Verwaltung auch bequem sein. Zwangsorganisationen gehoren nur 
dorthin, wo sie aus praktischen BedUrfnissen heraus unentbehrlich 
sind; sie verursachen neue Unkosten, verbUrokratisieren ihren 
Gegenstand und wirken auf die Zusammengeschlossenen nivellierend. 
Der Vorteil ware neben verwaltungstechnischen Erleichterungen, da~ 
damit die iiuiJere Repriisentation eines ei.nheitlichen Kulturbildes 
herausgestellt werden konnte. Ob die noch nicht Uberwundene, 
eingangs erorterte Zerrissenheit unseres Kulturbildes freilich nicht 
ein solches Einheitsbild ohne den notwendigen Kern zur Zeit un
moglich macht, bleibe dahingestellt. Die VOl'kampfer des Gedankens 
einer soicher Kulturkammer werden wahrscheinlich darauf hinweisen, 
da~ sie gerade mit einer sol chen Schopfung die Idee der Einheit 
richtungweisend fordern, wenn nicht gar verwirklichen wollen. Ich 
habe dagegen Bedenken und wtirde es vorziehen abzuwarten, bis 
sich freiwillige Zusammenschltisse gebildet haben, die dann spater 
die Grundlage einer etwaigen Zwangsorganisation sein konnten. 

Wenn man aber eine Kammer der Kulturschaffenden grUndet, dann 
erfordert die Einheit des Kulturbildes, da~ alle Gruppen vertreten 
sind. Die fUr unsere Verwaltung kUnftig typische Dezentralisation 
verlangt weitreichende Selbstverwaltung fUr diese Kammer. Beides 
war bisher nicht gewahrleistet und ist auch kUnftig gefahrdet, wie 
bestimmte neue Entwicklungen zeigen. 

Die Zusammensetzung der nationalsozialistischen Kulturkammer 
- und eine neuere Berliner Grtindung folgte ihr zunachst - umfa~te 

diejenigen Kultutberufe, die Goebbels bei der Machtverteilung unter 
den ftihrenden Nazis im Jahre 1933 dem Propagandaministerium 
unterstellen konnte; es fehlten darin Universitatsprofessoren, 
Lehrer und Museumsbeamte. Dieser Mangel mU~te kUnftig 
vermieden werden. Gerade die Bedeutung der Kunst kann bei der 
Jugenderziehung nur dann voll zur Geltung kommen, wenn der 
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Lehrerschaft die Einheit des Kulturlebens deutlich gemacht wird. 
Wie ware dies aber besser moglich und wie konnte man gleichzeitig 
das Ansehen des Lehrers als Kulturvermittler mehr heben, als durch 
die Eingliederung in eine Kulturkammer. 

3. Auch in der Behordenorganisation muB der Einheit von Kultur 
und Schule Rechnung getragen werden; die Verwaltung dieser 
Gebiete gehort in eine Hand. Wo dies wegen der zu starken Belastung 
des leitenden Beamten nicht moglich ist, miiBte zumindest engste 
Zusammenarbeit der Behordenabteilungen sichergestellt sein. Welche 
organisatorischen Mittel dabei zur VerfUgung stehen, ist nur von 
Fall zu Fall zu entscheiden. Haufige personliche Besprechungen der 
leitenden Beamten nur dieser Kulturressorts, also auch ohne die 
Finam:dezernenten, sind unentbehrlich. Das gleiche gilt fUr die ver
schiedenen Beamten, die referatsmaBig die einzelnen Kulturbereiche 
bearbeiten. Es widerspricht den fiier aufgestellten Grundsatzen, daB 
etwa die Referenten fUr Theater, Film, Musik, ja auch die fUr Kirche 
und Schule kaum mehr als lockere dienstliche Fiihlung unterhalten. 
Sie miissen sich laufend 2;ur unmittelbaren Zusammenarbeit bereit
halten, und die Anregungen in der einen Sparte werden oft genug 
auch in der anderen fruchtbar auszugestalten sein. Wer fordert, daB 
unter den Kulturschaffenden eigene Querverbindungen bestehen, fiir 
den ist ein entsprechendes Ansinnen an die Verwaltungsbehorden 
selbstverstandlich. 

4. Besondere Erfolge verspricht die Ausgestaltung der Verbin
dungcn zwischen den einzelnen Kultursparten und all den Personen, 
die am Kulturleben aktiv interessiert sind. 

a) In der Erziehung ist das oftmals zur Erorterung gestellte Pro
blem einer engeren Verbindung zwischen Familie, Schule und Kirche 
positiv zu 15sen. Wer davon ausgeht, da.B die Erziehung primar die 
natiirliche Aufgabe der Eltern ist, denen die Schule und, soweit sie es 
wlinschen, die Kirche dabei helfen, fiir den ist es klar, daB die sekun
daren Erziehungstrager versuchen miissen, mit der Familie eine ein
heitliche Linie fiir die Erziehung zu finden. Die zuletzt von der Hitler
jugend weitgehend verdrangten Familien und Schulen werden jetzt 
fUr solche Gedanken aufnahmebereiter sein denn je. Trotzdem ist die 
Gefahr noch nicht gebannt, daB Elternhaus und Schule einander 
entgegenarbeiten. Die staatlichen Einrichtungen der letzten Jahr
zehnte haben bei den Eltern vielfach Fahigkeit, VerantwortungsgefUhl 
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und Verstandnis fUr die Kindererziehung untergraben. Hier muB 
erst wieder Belehrung einsetzen; Rundfunk und Schule sowie das 
offentliche Vortragswesen haben dabei ihre besonderen Aufgaben. 
Die Autoritat des Lehrers gegenUber der Familie mu13 gestarkt 
werden, wohingegen die Schule den Eltern den Nachweis erbringen 
muB, daB sie die Erziehung des Kindes im Sinne der Eltern leitet; 
letzteres ist besonders wichtig dort, wo ein Schultyp nach dem Willen 
der Eltern nicht eingerichtet werden kann. Friedrich von Poll schlagt 
als Mittel, die Raltung der Eltern ihrem Kinde gegenUber zu objek
tivieren, die der Schule dem gleichen Kinde gegenUber zu subjekti
vieren, regelma13ige Lehrerbriefe vor, die sich im Auslande sehr 
bewahrt hatten. Nicht nur in besonders bedenklichen Fallen, sondern 
ganz regelmaBig etwa vierteljahrlich solI der Klassenlehrer ver
pflichtet sein, unabhangig von den Schulzeugnissen, dem Erziehungs
berechtigten einen personlich gehaltenen Brief zu schreiben, in dem 
auf Charakterveranlagung des Kindes, auf seine Entwicklung im 
guten und schlechten Sinne eingegangen wird und Vorschlage fUr 
die Behandlung des Kindes im Elternhaus gegeben werden. Dadurch 
ist der Lehrer gezwungen, sich in Personlichkeit und Milieu des 
Kindes hineinzuversetzen, die Eltern aber werden in den meisten 
Fallen in einem tUchtigen Lehrer ihren wohlmeinenden Freund und 
Berater erkellnen. Sie werden sich Bfters mit dem Lehrer personlich 
aussprechen, wodurch viele Spannungell zwischen Schule und Eltern
haus vermieden werden und das Ansehen des Lehrers im Einzelfalle 
wie in seiner sozialen Stellung steigt. 

b) Schule und Wissenschaft J d. h. praktisch Lehrer und Roch
schule, werden einander dadurch wieder naherzubringen sein, daB 
der FOTtbildung ein breiterer Raum eingeraumt wird als bisher. An 
den Universitaten, Verwaltungsakademien, an den Schulen selbst 
oder durch die Lehrerorganisationen ist Sorge dafUr zu tragen, daB 
jeder Lehrer wenigstens aIle zehn Jahre an einem zwei- bis drei
wochigen Ferienkursus teilnimmt, um sowohl Neues auf seinen Lehr
gebieten kennenzulernen als auch - hier greift wieder die Idee 
der Kultureinheit Platz - die Entwicklung auf anderen Kultur
gebieten sich wieder zu eigen zu machen. Die schlechtere Vorbildung 
un serer Studenten, die in der heutigen Notzeit nicht durch Ver
langerung der Ausbildung ersetzt werden kann, bedarf der Ergan
zung durch einen klaren Fortbildungsplan fUr die bereits im Beruf 
Stehenden. 
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c) Die Kunst fiihrt in der Schule noch vielfach ein Sonderdasein, 
insbesondere in den sogenannten technischen Fiichern; oft tritt sie 
Uberhaupt ganz zurUck. Es handelt sich hier nicht um die Erlernung 
von Kunstfertigkeiten, sondern um die Anleitung zur Befriedigung 
des natUrlichen Triebes des Menschen nach dem Sch6nen und das 
BewuEtwerden des kulturellen Gehalts des kUnstlerischen Schaffens 
von Vergangenheit und Gegenwart. Nicht an ein besonderes Unter
richtsfach Kunstgeschichte oder Musikgeschichte ist hier gedacht, 
sondern ebenso wie Religion und Ethik in der idealen Schule dem 
gesamten Unterricht in allen Fachern das Gepriige zu geben ver
mogen, so soIl auch die Kunst als Bestandteil der Kulturjdee an 
allen geeigneien Stellen im Unterricht berUcksichtigt werden. Dazu 
ist allcrdings notwendig, daE in der Person des Lehrers selbst die 
geistige Vereinigung zwischen den verschiedenen Bildungswerten 
unseres einheitlichen Kulturlebens sich bereits vorher vollzogen hat. 
Man erkennt, daE ein einheitliches Kulturbild wie an jeden Gebil
deten so auch an den Lehrer erhohte Anforderungen steUt, ihn und 
seine Arbeit aber doch auf eine h6here Stufe hebt. als es in der auf 
Erlernung objektiven Wissens gerichteten Schule des Liberalismus 
oder in der Zwangsjacke der nationalsozialistischen Schule der 
Fall war. 

d) Das Gesagte gilt in noch starkerem MaEe fUr Wissenschaft und 
Kunst und ihre Trager. Die Erziehungsaufgabe der Universitat kann 
an der Kunst nicht achtlos vorUbergehen. tiber die Person des aka
demischen Lehrers - insbesondere nach der etwaigen Durchfiihrung 
der in einem spateren Aufsatz vorgeschlagenen Universitatsreform 
Uber die Person des "Bildungsprofessors" - wird die Einheit unserer 
Kultur gerade auch in der Gewinnung einer gemeinsamen geistigen 
Linie von der Kunst zur Wissenschaft und zuriick herauszuarbeiten 
sein. Am wichtigsten aber ist fUr den Studenten das Kunsterleben, 
fUr das ihm im Hochschulbetrieb moglichst reichlich und unter 
Anleitung Gelegenheit zu bieten ist. Bisher stand allzusehr die 
Vorlesung Uber Kunst- oder Musikgeschichte, also die wissenschaft~ 
liche Durchforschung der Kunst, im Vordergrunde; es soUte fUr den 
nicht gerade diese Fiicher studierenden jungen Menschen viel starker 
das Erlebnis der Kunst, der KunstgenuE den entscheidenden Mittel
punkt darstellen. HierfUr kann die Vorlesung nur gelegentliche An
regungen bieten; die Verbindung zur Kunst muE dann mit Hilfe von 
KUnstlern oder studentischer BUnde und Arbeitsgemeinschaften in der 
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Freizeit gewonnen werden. Ich habe in meiner eigenen Lehrtiitigkeit 
diesem Gedanken Rechnung zu tragen versucht, indem ich vor 1933 
regelmiiBig eine gr5Bere Anzahl von Studenten zu mir in die Wohnung 
zum Tee einlud. DaIUl plauderte dort einmal ein junger Maler, der eine 
Studienreise nach den Malaiischen Inseln unternommen hatte, tiber 
seine Reiseeindrticke, tiber deren Verwertung in seinen Arbeiten usw., 
und zeigte dabei eine Anzahl seiner vom franz5sischen Impressionis
mus beeinfiuBten Werke von dieser Reise. Ein andermal fUhrte bei 
einer sol chen Gelegenheit ein junger Musikhochschulprofessor an 
Hand von Beispielen am Flligel vor, wie sich die Musik als Erzieherin 
der Menschheit verwerten lasse. Liingere Diskussionen, ein lebendiges 
Frage- und Antwortspiel bewiesen, daB auch schein bar der Materie so 
fremde Studenten wie die Juristen hier lebhaft interessiert waren 
und daB hier Anfiinge sich entwickelten, die durchaus weiterer Ent
faltung im Sinne der Einheit unserer Kultur fiihig wiiren. 

e) Problematisch erscheinen in diesem Zusammenhang die 
Museen. So bedeutsam sie fUr die kunstgesch~chtliche Forschung 
und wissenschaftliche Arbeit sind, so pflegen sie doch wegen ihrer 
Reichhaltigkeit und der Unfahigkeit vieler Interessenten, sich mit 
Wenigem zu bescheiden, zu sehr zu ermUden, und berauben damit 
allzu leicht einen groBen Teil ihrer Kunstschatze der Wirkung. Vor
zuziehen ist daher vom Standpunkte der Kunsterziehung des Volkes 
aus die Betrachtung der Kunstwerke an dem Platze, fUr den sie 
geschaffen sind, weil dort die Umgebung sie erst zur vollen Wirkung 
bringt. Wie Messekompositionen und Requiems in Kirchen und Domen 
wahrend des Gottesdienstes ihre sch5nste Wirkung entfalten, so 
ehtspricht es rechtem Stilgeflihl, Altare in den Kirchen zu belassen. 
Wo das nicht moglich ist, wird man freilich den Museumsbesuch in 
bewuBt beschrankter Dosierung noch erheblich pflegen mUssen. Gerade 
die Vernichtung unziihliger Kunstschiitze in dem vergangenen 
Krieg macht uns dankbar dafUr, daB durch vorsorgliche 
Museumsverwaltungen heute noch manch eine seltene Sch5nheit 
erhaIten geblieben ist. 1m tibrigen vermag gerade das Nebeneinander 
zahlreicher Kunstschatze aus verschiedenen Zeiten und Gegenden die 
Einheit der abendlandischen, zumindest der europaischen Kultur tiber 
ein Jahrtausend besonders deutlich zum BewuBtsein zu bringen. 

f) DaB dem VeTlagswesen in diesem Zusammenhang eine besondere 
Bedeutung zukommt, braucht nur nebenher erwiihnt zu werden, da 
gerade der Verleger ein besonderes Verstandnis fUr geistige Ent-
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wicklungen und Stromungen besitzt. Aber auch er wird im BewuBt
sein der inneren und auI3eren Einheit der Kultur daraus praktische 
Folgerungen ziehen. So wird sich z. B. vermutlich bald die Erkennt
nis verbreiten, daI3 nur dieses entstehende Kulturbild die Grundlage 
fUr kUnftige Zeitschrlften, Lehr- und SchulbUcher sein kann, und daI3 
mit der Obernahme von SchulbUchern aus frUherer Zeit oder aus dem 
Auslande wenig gewonnen ist. Auch die bloI3e Forfsetzung ehemals 
lebendiger Zeitschriften ist nur moglich, wenn man sie von der 
Einheit der Kultur her neu gestaltet. Manchmal wird es kulturell 
verdienstvoller sein, ein groI3es Werk von einheitlichem Geiste, als 
mehrere kleinere SpezialbUcher mit widersprechencler kultureller 
Tendenz herauszubringen. 

g) Auf den Anteil, den die Kunstkri.tik mit der FortfUhrung der 
hier dargelegten Gedankengange nehmen kann, soll nur abschlieI3end 
noch hingewiesen werden. 

h) Besondere Bedeutung hat die Erkenntnis von der Einheit 
un serer Kultur fUr Rundfunk) Presse und Vortragswesen) also fUr die 
groI3en geistigen FUhrungsmittel. Sie werden wohl kaum ihre 
Programme von der Wertneutralitat eines Liberalismus aus gestalten, 
mlissen vielmehr einige groI3e Linien verfolgen. Eine davon kann und 
wird meines Erachtens die sein, die Momente der Einheit der abend
landischen Kulturidee in der schonen Literatur, in der Musik und 
Politik nachzuweisen und dabei das BewuI3tsein dieser Einheit durch 
geistige ZusammenfUhrung des heute weit verzweigten und verzettel
ten Spezialistentums zahlreicher Gelehrter und Klinstler zu erwecken, 
bis schlieI3lich die innere und auBere Einheit unserer Kultur wieder 
volle Wirklichkeit geworden ist. Schon wegen dieses hohen Zieles 
gehoren kulturbewuBte Gelehrte, KUnstler und Lehrer auch als 
Dozenten an die Volkshochschulen. Man sehe darin keine Niveau
senkung, ist doch auch die Verbreitung der eigenen, selbstgewonnenen 
Erkenntnisse innerhalb des Volkes eine bedeutsame Aufgabe jedes 
Kul turschaffenden. 

5. Man braucht gar nicht nur an die ferne Verwirklichung solcher 
Ideen zu denken, es gibt bereits genug GeIegenheiten zu unmittel
barster praktischer Arbeit. Wem die Einheit der Kultur nicht nur 
eine leere Redensart ist, der wird einen Sonderjinanzausgleich) d. h. 
einen sozialen Vorteils- und Lastenausgleich innerhalb des Kultur
bereichs als erwi.inscht anerkennen. Die Einklinfte aus den 
Rundfunkgebuhren gehoren nur so weit in die Kasse der Postverwal-
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tung, der zufiilligen Triigerin des staatlichen Fernmeldemonopols, als 
Bestand und Unterhaltung der technischen Sende-Einrichtungen dies 
erfordern. Der tibrige Teil steht teils fUr das gesendete Programm 
und die geistige Organisation des Rundfunks, teils ftir andere kul
turelle Zwecke zur Verfligung. DaB der Rundfunk infolge seiner 
gefestigten Finanzbasis die Verpfiichtung hat, allen Ansiitzen 
zur Fortentwicklung der Kultur Rechnung zu tragen und Versuche 
zu wagen, die in Konzertsiilen, Theaterriiumen, Vortragszyklen usw. 
mangeIs wirtschaftlicher Rentabhitiit nicht unternommen werden 
konnten, ist theoretisch liingst anerkannt, praktisch freilich noch 
nicht in erwtinschtem MaBe durchgefUhrt. Wenn erst wieder einmal 
tiber die Siiuberung von Nationalsozialisten hinaus tiberall die Sende
riiume von weitsichtigen, ihrer kulturellen Verpfiichtung bewuBten 
Miinnern besetzt sind, wird auch der Rundfunk den von ihm erwarte
ten Kulturbeitrag leisten und neben dem vieIen bewiihrten alten 
Geistesgut auch neue Entwicklungen und deren Eingliederung in das 
tiberkommene oder werdende Kulturbild aufzeigen. Gerade wie, wo, in 
welch em geistigen Zusammenhang etwas vom Rundfunk gebracht 
wird, enthiilt oftmaIs bereits die Entscheidung tiber die geistige 
Eingruppierung. Damit entstehen aus finanziell bedingten MaB
nahmen Rtickwirkungen auf geistige Bewertungen. 

Wie notwendig es aus allgemeinen ktinstlerischen Grtinden gerade 
vom Standpunkt der Einheit abendliindischer Kultur ist, die deutsche 
Filmproduktion wieder in Gang zu bringen, wird an anderer Stelle 
darzuIegen sein. Staat und Stiidte haben andere Sorgen, als sich 
finanziell mit einem solchen Risikogeschiift zu beIasten, vielmehr ist 
das deutsche Kulturleben jetzt mehr denn je auf ernste Privatfilm
unternehmer angewiesen, deren es freilich nur einige wenige 
noch in Deutschland gibt. Diese sollten mit eigenem Kapital 
und Risiko und unter Einsatz ihrer AusIandsbeziehungen recht 
bald ein rentables Filmunternehmen und damit zugleich ein 
Exportgeschaft begrlinden. Freilich wird die Filmproduktion nicht 
beginnen konnen, ohne daB der Staat ihr bei Uberwindung der noch 
entgegenst€henden Schwierigkeiten hilft. Da bei der Grtindung eines 
solchen Unternehmens eine Mitwirkung des Staates also unumgiing
lich ist, wird sich letzterer vertraglich - unabhangig von den 
Steuern - eine Gewinnbeteiligung sichern, deren Ertrage anderen, 
finanziell unrentablen Kultureinrichtungen, z. B. der Oper, zugefiihrt 
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werden - anders als beim Steueraufkommen, dessen Verwendung 
nach unserem Recht grundsatzlich nicht zweckgebunden ist. 

6. Noch in einer anderen Hinsicht kann sich nach auBen hin die 
Auffassung von der Einheit der Kultur praktisch auswirken. FUr 
Theater, Konzerte, FilmvorfUhrungen, Vortrage usw. wird sich der 
Mangel an Riiumen infolge der Zerstorungen des Krieges in vielen 
Stadt en hemmend bemerkbar machen. Es wird der Anregung von 
Unruh (Hamburg) naher nachzugehen sein, einen universell zu 
yerwendenden Hallenbau zu entwickeln, dessen Rentabilitat am 
groBten ist, weil die ertragreicheren Kultureinrichtungen dabei einen 
Teil der Unkosten der vielleicht hoherwertigen, aber weniger ren
tablen Kunsterzeugnisse mit zu decken vermogen. 

7. Aus Mangel an Mitteln wird der Staat im Augenblick fUr die 
bildende Kunst weniger selbst tun konnen. Er wird aber bei der 
Bildung von privaten Kunstgemeinden, die sich der einzelne KUnstler 
unter seinen Anhangern selbst schaffen solI, Hilfe leisten. Auch durch 
Erleichterung der Werbung, etwa durch Ausstellungen in den zu 
schaffenden Kino-, Theater- und Konzerthallen kann die offentliche 
Hand etwas fUr die Kunst tun. Das Publikum laufend und ohne 
erst mUhsam zu besuchende Ausstellungen Uber das kUnstlerische 
Schaffen einheimischer bildender KUnstler zu unterrichten und 
eine Verkaufsmoglichkeit an Ort und Stelle zu sichern, kann 
eine weitere Aufgabe des Staates sein. Bilderausstellungen in 
den Foyers von Theatern sind gewiB nicht neu und z. B. in Berlin 
liingst Ublich. Dabei kann ein weiterer der Einheit der Kultur 
dienender Vorschlag verwirklicht werden. Die AusschmUckung 
der erwahnten Kunsthallen durch Bilder erfolgt unter dem Gesichts
punkt der Stilverwandtscha!t zu der Hauptveranstaltung. In einem 
Konzert impressionistischer Musik haben auch die dem Impressionis
mus am nachsten stehenden Maler und Bildhauer ihre Werke zur 
Kenntnis des dort erscheinenden Publikums zu bringen, von dem 
angesichts des Besuchs eines solchen Konzerts zu erwarten ist, daB 
es gerade fUr die in dem Konzert vertretene Kunstrichtung besonders 
aufgeschlossen ist. Auf diese Weise werden horizontal durch die ver
schiedenen Sparten geistig zusammengehorende Menschen zusammen
gefUhrt und den KUnstlern neue Anregungen gegeben und neue Ab
satzmoglichkeiten geschaffen. Es werden aber damit zugleich die 
Chancen fUr die private Forderung der Kunst verbessert. 
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D. Wir sprachen bisher meist farblos von del' Einheit "del' Kultur". 
Tatsachlich handelt es sich hier urn die europaische, ja abendlandische 
[{uliur in ihrer deutschen Auspragung, deren MaI3 zu verschiedenen 
Zeiten und in den verschiedenen Kultursparten verschieden stark ist. 
Immerhin tritt mit del' Erkenntnis und dem Wollen del' inneren und 
auI3eren Einheit unserer Kultur auch das BewuI3tsein del' Gemein
samkeit del' europaischen, del' abendliindischen Menschheit hervor. 
So fUhrt unser in den Vordergrund del' Erorterung gestellter Gedanke 
mitten hinein in ein aktuelles Problem unserer Volkserziehung: er 
bereitet, klar zu Ende gedacht und bewuI3t verwirklicht, die 
I;jJrziehung des deutschen Menschen zum Europaertum und seine 
geistige Ruckkehr in die abendlandische Volkerfamilie VOl', aus del' 
ihn Militarismus und Nationalsozialismus herausgerissen haben. 

IV. 

Das kiinftige Antlitz des gebildeten Menschen. 

A. 1. Immel' wieder erhebt sich die Frage, welches Erziehungsideal 
man fUr den gebildeten Deutschen gelten lassen wolle, wie der 
gebi!dete Mensch der Zukunft eigentlich aussehen solI. FUr die 
Beantwortung diesel' Frage muI3 zunachst mit einem Vorurtei! auf
geraumt werden, das die Folge des Skeptizismus des modernen 
Menschen ist, namlich daI3 dieses Ideal etwas absolut N eues sein 
mUsse. Es hat in der Tat Leute gegeben, die in die Schlingen des 
Nationalsozialismus geraten sind, wei! sie in eigener Urteilslosigkeit 
darin "etwas Neues" witterten und wei! ihnen, wie es einmal ein junger 
Nationalsozialist ausgedrUckt hat, eine junge Barbarei lieber ist als 
eine alte Kultur. Die gleichen Menschen werden mit gleicher Begeisterung 
Buddhisten, Kommunisten, Christen odeI' sonst etwas, wenn ihnen 
nul' einer klarmacht, dies sei eine neue Idee und deshalb aussichts
reich. Dem allen liegt zugrunde eine Weltuntergangsstimmung, die 
jeden Glauben an Uberkommene Werte verloren hat, wei! das eigene 
Schicksal vielleicht besonders schwer empfunden wird odeI' wei! man 
die Folgen menschlicher Verirrungen als Zeichen des Absterbens 
einer angeblich veralteten Kulturauffassung ansieht. GewiI3 kann und 
soIl man nicht Vergangenes wiedererwecken odeI' nachahmen wollen; 
aber das Wesen jeder natUrlichen Entwicklung liegt in dem Weiter
bau am tTberkommenen, von dem tTberholtes und Ungesundes ab
gestreift wird, um unter neuen Aspekten und unter Zufiigung neuer 
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Ideen entsprechend dem Wandel der Zeiten und den geistigen 
Bediirfnissen ein wahres Bildungsgut neu zu gestalten. 

2. Ausdriicklicher Betonung bedarf ferner, daB die nachfolgenden 
Uberlegungen nicht zu einer ),Einheitsbildung« fiihren sollen. Die 
geistige Untreiheit unter dem Nationalsozialismus ist noch zu sehr 
in aller Erinnerung. als daB nicht jede zwangsweise aufoktroyierte 
"Weltanschauung" als unangenehmes Ubel empfunden wiirde, das 
iiberdies seinen Zweck in jeder Hinsicht verfehlte. Das Antlitz des 
kilnttigen gebildeten Meflschen wird vieltiiltig sein wie die geistigen 
Stromungen, aus den en das deutsche Geistesgu! gespeist wurde und 
auch kiinftig wieder gespeist werden wird. Wir miissen uns aber -
gegeniiber dem verbreiteten Skeptizismus unserer Zeit und gegeniiber 
der Ideenlosigkeit einer nach dem Boxerideal verbildeten Jugend -
selbst Klarheit dariiber verschaffen, welche Faktoren den kiinftigen 
Gebildeten ausmachen; denn so bedauerlich es ist, wir miissen 
gestehen, daB ein erschreckend groBer Prozentsatz der Volksteile, die 
man - etwa wegen ihrer Hochschulbildung - zu den Gebildeten zu 
rechnen pflegte, zwar in ihrem Fach gute Spezialisten gewesen sein 
mogen, daB aber von wirklicher Geistesbildung bei ihnen nur wenig zu 
spiiren ist. Hier liegen die Griinde, warum eine so ungeistige und 
widerspruchsvolle Lehre wie die des N ationalsozialismus bei 
gebildeten Menschen iiberhaupt FuB fassen konnte. Dieses Ergebnis 
zeigt aber auch die Gefahrlichkeit, die Dinge laufen zu lassen und 
einer Auseinandersetzung aus dem Wege zu gehen. Wir stehen 
in einer gewaltigen soziologischen Umschichtung, bei der einst
mals hohere Volksschichten - hoher, von der Sozialordnung 
aus gesehen - herabsinken und andere emporkommen. Das Neu
artige dabei diirfte aber sein, daB nicht bisher soziologisch zusammen
gehorende Menschen zusammenbleiben, sondern daB ein neues, noch 
nicht zum BewuBtsein gebrachtes Ordnungsprinzip fUr diese neue 
Schichtung maBgebend sein wird. In der Vergangenheit waren solche 
soziologischen Ordnungsprinzipien im 19. Jahrhundert der Besitz, 
.daher die Klasseneinteilung, vorher die Geburt und Herkunft, daher 
das Standewesen usw. Nationalsozialismus und Krieg haben durch 
die Vernichtung des Besitzes weitester Kreise viele aus ihrer bis
herigen sozialen Schicht herausgestoBen. Haben sie auf Grund ihrer 
Bildung nichts weiter behalt-en, so werden sie in der Unterschicht 
der Besitzlosen der bisherigen Klasseneinteilung versinken; im an
deren Fane aber konnen sie das Riickgrat einer neuen, vom Besitz 
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weniger abhangigen Bildungsschicht werden. 1m jetzigen geschicht
lichen Augenblick ist der Aufstieg in die Oberschicht jedenfalls nicht 
an Reichtum oder Geburtsstand geknUpft. Aus der Masse des Volkes 
konnen ebenso wie aus bisherigen Oberschichten die MolekUle 
dieser neuen Gesellschaft gebildet werden, und selbst das in den 
letzten Jahrzehnten so schwer versagende BUrgertum mag hier in 
seiner erhaltenen wertvollen Substanz seinen Beitrag leisten. Diese 
Auffassung wird noch bestarkt durch die Tatsache, da13 die vom 
Nationalsozialismus versuchte soziologische Gliederung nach dem 
vOlkischen Prinzip und nach der Zugehorigkeit zur Partei gescheitert 
ist, daB aber dabei offen bar wurde, wie groB die geistige Gemein
samkeit vieler den Nationalsozialismus bekampfenden Gruppen tat
sachlich ist und daB oft mehr N amen und Terminologien aus ver
gangener Zeit viele Gegner des Nationalsozialismus trennten als ihre 
inneren uberzeugungen. Es war m. E. bloB eine Propaganda phrase 
des Nationalsozialismus, da13 seine Gegner nur in der Ablehnung einig 
seien, sonst aber einen ungeordneten Haufen durcheinander laufender 
und gegeneinander gerichteter Gruppen darstellten. Wir mUssen uns 
klarmachen, daf;\ viel von den alten Gegensatzlichkeiten, z. B. auf 
konfessionellem Gebiet, in seiner Bedeutung zurlickgetreten, zu
mindest vollig unaktuell geworden ist, und daB andere Gegensatze, 
wie sie z. B. aus der politischen Parteigliederung bis 1933 im Vorder
grunde standen, schon wegen der v511igen Neuartigkeit der jetzt an 
uns gestellten Aufgaben auf allen Gebieten - in Wirtschaft, Sozial
leben, Kultur und Verfassung - ganzlich Uberholt sind, so da13 der 
Weg einer inneren Neuordnung freier ist denn je. Hliten wir uns 
daher auch vor einer reinen Restauration, d. h. der Wiederherstellung 
der Verhliltnisse der Zeit vor 1933. Das gilt fUr Personal- und Wirt
schaftsfragen genau so wie fUr soziologische und Kulturprobleme. 
Die Lage ist ganz anders geworden. 

3. Nur beiliiufig sei endlich klargestellt, daf;\, wenn hier von JJGe

bildeten" die Rede ist, an eine kUnftige ge,istige Oberschicht des 
Volkes gedacht ist und daB natlirlich nicht verkannt wird, daf;\ in 
allen Volkskreisen eine Herzens- und GemUtsbildung vorkommt, 
deren Wert nicht herabgesetzt werden soIl, ja, die in der Oberschicht 
sogar bewuBter als frUher gepfiegt werden sonte. uberhaupt ist mit 
der Herausarbeitung eines Bildungsideals in keiner Weise ein ab
sprechendes Werturteil gegen jene enthalten, die aus irgendwelchen 
GrUnden diesem Ideal nicht nachstreben konnen. Von hoherer Warte 
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aus gesehen liegt der Wert oder Unwert eines Menschen nicht im 
Grade seiner Bildung; aber diese vermag umgekehrt Menschen in 
ihrer soziologischen Einordnung zu charakterisieren und teilt ihnen 
besiimmte Aufgaben und Pflichten zu. 

B. Eine geistige Analyse des modernen Menschen ist in diesem 
Zusammenhange nicht moglich; sie ist verschiedentlich versucht 
worden, doch braucht hier nur das gestreift zu werden, was fUr die 
zukUnftige Gestaltung bedeutsam ist. Aus dem heutigen Geistesbild 
des Deutschen sollen ausgemerzt werden Nationalsozialismus und 
Militarismus. Was bedeuten diese geistig und wie wirken sie sich im 
Bildungsbereich aus? 

1. Zuvor mu13 klargestellt werden, da13 Nationalsozialismus und 
Militarismus zwei verschiedene Inhalte haben, da13 beide zeitweise 
gegeneinander standen, daB aber beide auf Grund gewisser Gemein
samkeiten, insbesondere ihres imperialistischen Zieles, nach und nach 
auBerlich und weitgehend auch innerlich miteinander verwuchsen. 
Der F'aschismus) der seinerseits auch wieder von beiden verschieden 
ist, hat seinen TotaliUitsanspruch wie viele seiner Methoden mit 
dem Nationalsozialismus gemeinsam, so daB der politische Kampf 
del' Antifaschisten sich gleichzeitig gegen Nationalsozialismus und 
Faschismus richten konnte. FUr die uns interessierenden Probleme 
ist der faschistische Ideengehalt im Nationalsozialismus enthalten, 
so daB wir uns nur mit dem letzteren zu beschaftigen brauchen. 

2. a) Yom Geistesgut des Nationalsozialismus muB der - in der 
Welt bisher sonst als Individualist bekannte - Deutsche scharfstens 
ablehnen die Vergemeinschaftung des Menschen. Wie intensiv ver
suchte die "Schulung" in uns den Glauben ,zu verankern, die Gernein
schaft, das Yolk sei alles) der einzelne nichts. Jeder Mensch habe 
und erhalte seinen Wert ausschlieBlich von seiner Bedeutung fUr 
die Volksgemeinschaft. Daraus folgt dann die Versagung jeglichen 
Lebensrechts des einzelnen, wenn die Gemeinschaft es so wolle, ins
besondere wenn er fUr die Gemeinschaft keinen "Nutzen" mehr 
bringe. Damit verschwand zugleich die Selbstverantwortlichkeit des 
Einzelmenschen fUr sein Tun und Unterlassen. Was der Gemein
schaft nUtzlich sei, muBte diese am besten wissen, und so erwartete 
man deren Befehle. Aus dieser Erziehung folgt das Abwarten und 
sture AusfUhren jeglicher Befehle, auch ohne sie auf den ethischen 
Gehalt zu prUfen. Auch die - in ihrer Entstehung aus anderer Quelle 
gespeiste - Auffassung des Rechtspositivismus fand hier eine er-

49 



neute Rechtfertigung und brachte es zuwege, daE von vielen kritik
los als "Recht" anerkannt wurde, was im Reichsgesetzblatt verklin
det war oder in politischen Urteilen des Volksgerichtshofs als 
"Recht"sprechung hingestellt wurde. Die Verbrechen des 30. Juni 
1934 konnten mit dieser Auffassung ebenso zu Recht erkl1irt werden 
wie manche andere Verletzungen natlirlichen und gottlichen Rechts. 
Der in Deutschland durch vorangegangene Anschauungen, nicht zu
letzt durch die Nachwirkungen der Philosophie Hegels, gestiitzte 
starke Autoritatsglaube wurde mit der ubernahme der Lehre von 
der Wertlosigkeit der Einzelperson zum geistigen VerhlIngnis. 

b) Der Nationalsozialismus erklarte das Yolk im rassischen Sinne 
zum obersten Ziel der Menschheit: seine Entwicklung - biologisch 
gesehen - zu fordern, ist der hochste Sinn des Seins. Da die bio
logische Entfaltung Raum braucht, folgt unmittelbar daraus der 
Imperialismus, der vor der Bedrohung und Niederwerfung anderer 
VOlker und Staaten nicht halt macht. Zum ersten Male im abend
l1indischen Gedankenkreis taucht daher der Wille zur volligen Ver
nichtung anderer VOlker (nicht bloE von Staatsgebilden, Dynastien 
oder Ideen) auf. 

Alle menschlichen Werte werden von der Rasse her eingeordnet. 
So entsteht die biologische Betrachtungsweise, die in der Praxis 
reiner Materialismus ist. Was nicht rassisch bedingt und begriindet 
ist, gilt nichts; das gilt insbesondere im geistigen Bereich. Die 
rassische Zucht und Fortpflanzung wird zum obersten Prinzip, mag 
sie in oder auEerhalb der Ehe erfolgen. Wert hat ein Menschenleben 
in der Regel nur unter diesen rassisch-biologischen Gesichtspunkten. 
Dabei werden die Rassen nicht etwa gleich bewertet, es wird der 
nordischen Rasse der Vorzug gegeben. Hier liegt die Wurzel der 
RassenUberheblichkeit sowie all der Geschichtsfalschungen, die not
wendig wurden, wn die geschichtliche Be,statigung dieser Auffassung 
zu erlangen. Da -die jiidische Rasse als die minderwertigste dog
matisch festgelegt wurde, waren Tiir und Tor fUr alle Untaten 
gegen .luden geoffnet; insbesondere galt im geistigen Bereich als 
feststchender Lehrsatz, daE ein Jude nichts Gutes schaffen konne. 
Mit dieser Lehre verschloE man dem Deutschen automatisch wert
volle wissenschaftliche Erkenntnisse und kiinstlerische Schopfungen 
und verzerrte zugleich das geistesgeschichtliche Bild der Menschheit. 

c) Aus ihrer rassischen Bedingtheit und aus der volkischen Wert
lehre folgte weiter die Ablehnung objektiver, d. h. allgemeingultiger 
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ethischer und rcchtlicher Normen. Recht und sittlich ist, was dem 
Volke nUtzt! Und Uber die NUtzlichkeit einer Handlung entscheidet 
der Handelnde selbst. Das ist der krasseste, grundsatzloseste Oppor
tunismus, den man sich denken kann. Seine Folgen: Rechtlosigkeit 
im offentlichen und bUrgerlichen Leben sowie Au13erachtlassung pri
mitivster moralischer Forderungen blieben dann auch nicht aus. 

d) Oberste Forderung des Nationalsozialismus an den Menschen 
ist die Tat. Sie steht dem Streben nach Wahrheit weit voran. 
Der in Berlin lehrende nationalsozialistische Philosoph Baumler 
erkllirte sogar als Ziel der Wissenschaft nicht die Erkenntnis 
der Wahrheit, sondern die Erziehung zur Tat. So riickte denn 
auch schnell die Wahrheitspflicht recht tief in der ethischen 
Wertskala. LUge wurde als erlaubtes Mittel in Presse und Propa
ganda sowie im Volkerleben hingestellt. Der Tatmensch besitzt den 
Drang, mehr zu scheinen, als er ist. Verstellung und Heuchelei, im 
Grunde uberzeugungs- und Charakterlosigkeit sind die klar zutage 
getretenen Folgen solcher Lehren. Da13 man in der offentlichkeit 
gerade den entgegengesetzten Willen bruner wieder beteuerte, ent
spricht nur der geistigen Struktur eines Kranken; denn "der Gesunde 
spricht nicht von der Krankheit", sagt ein altes Sprichwort. 

e) Die stille Ubereinkunft, da13 LUge erlaubt, ja da13 sie fUr jedes 
politische wie geistige System lebensnotwendig sei, untergrub den 
Glauben an absolute Wahrheiten und zUchtete einen krassen Skepti
zismus, wenn nicht gar Nihilismus, dessen Struktur seiner Zeit 
Rauschning, der ehemalige Danziger Staatsprasident, mit erwUnschter 
Klarheit aufdeckte, ohne da13 freilich derartige gesunde Kritiken den 
Deutschen zuganglich waren. Objektivitat wurde au13er Kurs gesetzt 
und als Wahngebilde verurteilt, ohne da13 man dabei bemerkte, wie 
damit zugleich die Grundlagen von Rechtsprechung, Wissenschaft und 
Ethik untergraben wurden. 

3. Die geisiige Struktur des Militarismus ist demgegenUber anders. 
Dieser sieht das hochste Menschheitsideal im Soldatentum. "lIn 
Felde, da ist der Mann noch was wert", oder "Der Soldat allein ist 
der freie Mann" sind dichterische AussprUche, aus denen diese Men
talitat ihre Folgerungen zieht. Der Mann, der nicht eine gewisse Zeit 
seines Lebens Soldat war und der keine soldatische Erziehung ge
nossen hat, mag diese noch so ungeistig sein, wird nicht als rechter 
Mann angesehen. Die speziellen soldatischen Tugenden werden Uber
bewertet oder gar auf den soldatischen Bereich eingeengt. So gilt 
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Z. B. die Tapferkeit des Soldaten auaerst viel, aber ihre andere Seite, 
die Zivileourage, steht zugleieh tlef im Kurse. Vaterlandsliebe wird 
nur als Ausdruek korperliehen Kampfes und in imperialistsehen 
ErgUssen anerkannt. Das Heldentum des geistigen und seelisehen 
Leidens bedeutet niehts neben dem Boxerideal. Dberspitzte Ehr
begriffe, die in einer Auffassung von Ehre als der auaeren Wert
sehatzung gleieher Klassengenossen ihren Grund haben, werden 
vorangestellt. Kurz, es entsteht eine gerade dieser Versoldatung des 
Lebens gemaae Wertskala. Das tagliehe Leben wird von soldatisehen 
Auffassungen durehdrungen. Der Befehl tritt an Stelle von Ersuehen 
und Bitten; der Ton, aueh des niehtmilitarisehen Vorgesetzten im 
Verkehr mit den Untergebenen, des Beamten im Verkehr mit dem 
Publikum usw. ist dem militarisehen Vorbild des Befehlens und Ge
horehens entlehnt. Bei Kindern steht das Soldatenspiel an erster 
Stelle. In der Gesellsch:lftsordnung wird dem Soldaten, insbesondere 
dem Offizier, der erste Platz verliehen. In all dem zeigen sich die 
Auaerungen desselben Geistes, den man mit dem W orte "Militaris
mus" auf einen bestimmten Nenner bringen kann. 

Man sage nieht, daa diese Feststellungen heute Uberholt oder 
nutzlos seien. Geisteshaltungen sind noeh nieht mit dem deutlich 
erkennbaren Zusammenbrueh der naeh Ihnen geformten auaeren Welt 
Uberwunden. Wer ein neues Bildungsideal aufstellen will, mua wissen, 
was er eigentlieh beseitigen will, und mua daher Worte wie National
sozialismus und Militarismus in ihrem Wesen vorher kUiren. 

C. Nunmehr soIl das kilnftige Bildungsideal selbst gezeiehnet 
werden; es kann und darf keine abstrakte Verstandeskonstruktion 
sein, sondern mua sieh evolutionar aus un serer geistigen Heimat, 
aus der deutsehen Vergangenheit entwickeln lassen. 

1. Wir mUssen daher zunachst das abendliindische Kulturideal be
jahen. S~in Inhalt beruht auf den hauptsaehliehsten geistigen Stro
mungen der letzten 2000 Jahre und findet im wesentliehen seinen 
Niedersehlag in flinf Grundfaktoren: -Antike und Humanismus, 
Christentum, Rationalismus, Roinantik und Teehnisierung des 
Lebens. Die Synthese aus diesen flinf Geistesriehtungen, die dem 
Geistesleben des abendliindisehen, -besonders des deutschen Mensehen 
entscheidende Antriebe gegeben haben, gilt es zu finden. Man sage 
nieht, dies sei wegen ihrer inneren Versehiedenheit unmoglich. 
Spannungen sind es ja gerade, die sehopferisches Wirken anregen 
und entfalten. Auch der Einzelmenseh lernt vieles und sammelt 
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mancherlei Erfahrungen, die zuniichst in sich widerspruchsvoll sind. 
Antike wie Heidentum und Christenium schienen ursprlinglich auch 
unvereinbar, und doch fanden sie eine fruchtbare Synthese in Huma
nismus und Renaissance. Aus These und Antithese gestaltet sich 
die Personlichkeit, gestaltet sich das ganze Kulturbild. 

Was bedeuten uns die erwahnten fUnf Grundfaktoren, und worin 
liegt ihr Beitrag zu unserem klinftigen Kulturideal? Stets muB man 
wissen - und die Geschichte lehrt immer wieder -, daB alte Ideen 
nie ganz unverwandelt in neue Zeiten libernommen werden und daB, 
wenn man sich diese Veriinderungen nicht bewuBt macht, sie eben 
unkontrolliert ihre Wirkung entfalten. 

a) Der Geist der Antike liefert uns den auf das Schlagwort 
gebrachten Kalos k'agathos, jenes Ideal, das zugleich ein sittliches 
und asthetisches ist, in unserem heutigen Kulturbild freilich mehr 
als das Schone schlechthin denn als das Gute in Erscheinung tritt. 
Aus dem Geist der Antike und des Humanismus stromen in unsere 
Zeit einmal die philosophischen Systeme des Altertums: eines Plato, 
eines Aristoteles, die Stoiker mit ihrer Losung des Schmerzes und 
Leides in der Welt usw. Die groBen Schopfungen der Kunst wirken 
unmittelbar auf die spatere Zeit nach; sie erscheinen auch in der 
spateren abendlandischen Kultur nur selten libertroffen wie die Werke 
der bildenden Kunst und Architektur, die Dichtungen eines Homer, 
Sophokles, Vergil u. a. Die Anfange der Geschichtsschreibung bei 
Thukydides, Livius, Tacitus u. a. strafen Spengler Lligen, der den 
antiken Menschen als unhistorisch llnd seiner selbst kaum bewuBt 
uns hinzustellen sucht. Bedeutsam ist flir uns ferner bis heute das 
politische Geschehen im antiken Griechenland und im Romerreich. 
Die militarische wie die innerpolitische Entwicklung Roms, das 
romische Recht, die romische Demokratie u. a. m. bleiben fUr das spate 
Abendland von Wichtigkeit. Die Verfiechtung dieses Weltreiches 
mit dem Heiligen Romischen Iteich deutscher Nation gab nicht 
nur dem Mittelalter das Geprage, sondern wirkt durch dieses bis in 
die Moderne. Der deutsche Zug nach dem Sliden gewann in den letzten 
J ahren noch einmal eine Bedeutung. Humanismus und Renaissance 
als die Kinder der Antike brauchen hier ebensowenig erortert zu 
werden wie die parallel laufende Rezeption des romischen Rechts, 
gegen die der Nationalsozialismus in volliger Verkennung ihrer Be
deutung einen Windmlihlenkampf durchgefochten hat. Auch die 
Pfiege des Sports als fUr die Personlichkeitsbildung fruchtbar zu 
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machende Erganzung der Geistesbildung findet ihre Wurzel in der 
Antike. 

b) Das Christen tum ist nicht nur die bedeutsamste Grundlage der 
abendliindischen Kultur, es ist auch die Macht, die unser Volk durch 
Jahrhunderte seiner politisch groBten Zeit geformt hat. Ohne das 
Christentum waren Wissenschaft, Kunst und Uberhaupt h6here Formen 
der Kultur im Abendlande und speziell in Deutschland undenkbar. 
Dies zu bestl'eiten, blieb dem unhistorischen und unkritischen Na
tionalsozialismus vorbehalten. Das Christentum brachte dem abend
liindischen Menschen die Verbindung zwischen dem Diesseits und dem 
Jenseits und damit die fUr das ganze Mittelalter entscheidende inner
liche Vertiefung und Weite des Horizonts. Von ihm wurde die Realitat 
des Leides in derWelt in einer gegenUber der antiken Philosophie neuen 
Erklarung gesehen, dje ihre praktische Wirkung bis in unsere Zeit aus
strahlt. Die optimistische Haltung auch gegenUber demLeid in derWelt 
ist eines der positiven Ergebnisse dieser Auffassung. Aus dem Faktor 
Christentum ergibt sich die Fragestellung, die uns auch heute bewegt 
und die in dem spateren Abschnitt mit der Frage, was der Christ zum 
Wiederaufbau heute beitragen kann, beantwortet werden solI. Das 
Christentum fligte die Metaphysik, die tiefe Gliiubigkeit und Inner
lichkeit, Unsterblichkeit und Unendlichkeit erst harmonisch in das 
Weltbild des abendliindischen Menschen ein. 

c) Der Rationalismus verk6rpert den Glauben an die Vernunft und 
damit an den diesseits gerichteten Menschen in unserem Weltbild. 
Der Fortschrittsglaube tritt als neues Dogma zu anderen alteren 
hinzu. Der Liberalismus verdankt ihm seine Entstehung, die Wissen
schaft rege F6rderung. Kunst wird unter rationale, d. h. wissen
schaftliche Gesichtspunkte gestellt. Besonders entscheidend ist die 
Scharfung des kritischen Sinnes, freilich damit zugleich die Entstehung 
des Skeptizismus. Kontrollen im geistigen Bereich und die Erkenntnis 
der Grenzen des menschlichen Verstandes hat der Rationalismus 
gleichfalls gebracht. Der EinfluB des Rationalismus reicht bis tief 
hinein ins Christentum und findet einen deutlichen Niederschlag in der 
theologischen Wissenschaft, so in der Apologetik und der Moral. Das 
WeltbUrgertum und die Freimaurerei werden von ihm nicht minder 
gef6rdert als demokratische Staatsformen. Die Leistungen des 
Rationalismus sind in Vergangenheit und Zukunft die Voraus
setzungen fUr das Zeitalter der Technik und Naturwissenschaften. 
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d) Die Romantik ist die letzte, bisher voll zur abendHindischen 
Gesamtschau entwickelte Geistesrichtung1 ). Sie bringt in die abend
Hindische Kultur wieder den von den Abkommlingen des Rationalis
mus vernachHissigten Zug ins Universelle, sieht ",ieder das Organische 
in der Geistigkeit dieser Welt und knlipft die Verbindung von Dies
seits und Jenseits. Das Romantische, das keineswegs schon mit 
Romantik in diesem Sinne identisch ist, wird von ihr in das abend
Hindische Weltbild fruchtbar eingefligt. Die geheimnisvollen Zu
sammenhange, Phantasie, Mythos und Geschichte werden ver
lebendigt. Wir sehen Herder den Organismus von Religion, Kunst, 
Geschichte und Philosophie als zusammenhangendes Ganzes erfassen, 
finden Schlegel bei der Erkenntnis des gesamten Daseins als einer 
geordneten Harmonie, in der alle Erscheinungen der materiellen und 
geistigen Welt ihren geordneten Platz haben. Eine optimistische, 
vielleicht behabige Grundstimmung, die am Schonen orientiert das 
Leben von innen her erlebt, ergibt sich als praktische Folgerung. 
Daher denn auch die Fruchtbarkeit der Romantik besonders in Musik 
und Literatur, ja ilberhaupt in der Kunst, obwohl sie keineswegs 
etwa nur als Kunstrichtung, erst recht nicht als ausschlieBlich 
deutsche Erscheinung verstanden werden darf. Sie ist vielmehr eine 
echte abendliindische Lebensgestalterin, die es versteht, vom Geisti
gen her mit der rauhen Wirklichkeit fertig zu werden. 

e) Der Geist der Technik und der Naturwissenschaften triigt 
in das abendliindische Denken die empirische Betrachtung der 
Erscheinungen der Welt hinein und sucht nur allzu gern, die Natur
gesetzlichkeiten in die \yelt des Geistes zu libertragen. Sein Ziel ist 
die Dienstbarmachung der Naturkriifte. Mit einem oft unbewuBten 
Hochmut wird der Kultur dIe Zivilisation gegenlibergestellt. Das Auf
bliumen der Menschheit gegen die Zivilisation aus dem Geist der 
Technik bringt der Marxismus mit der Lehre vom Klassenkampf. 
Die materialistische Geschichtsauffassung mit ihrer Zurlickflihrung 
aller geschichtlichen Erscheinungen auf wirtschaftliche Beweggrlinde 
wird erst von dort als Kulturerscheinung voll verstiindlich. Die Auf
einanderfolge ist: Technik, Vermassung, soziale Frage, deren Losung 
der liberal-blirgerlichen Gesellschaft nicht gelang und die den 

1.) Vgl. zum folgenden Christoph Flaskamp, Die deutsche Romantik, 
2. Auf I., 1912, von dessen an sich guter DarstelJung der Romantik man 
die m. E. nur zum kleinen Teil berechtigten Vorwtirfe gegen das 
Klassische abziehen muJ3, wie bereits Muth im "Hochland" richtig dartut. 
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Marxismus auf den Plan rief. Aber auch darUber hinaus wird minde
stens ein wirtschaftlicher Sozialismus heute von weiten, auch nicht
marxistischen Kreisen als das Heilmittel angenommen. Der Sport be
kommt von hier aus eine andere Motivierung als etwa in der Antike; 
er wird ein aus der Erfahrung geborenes Gegenmittel gegen die ge
sundheitlichen Opfer, die die Zivilisation und Technik yom ein
zelnen fordern. Trotz mancher Ansatze, den Geist der Technik in 
unser Kulturbild harmonisch einzugliedern (z. B. vgl. Dessauer), ist 
diese Synthese noch nicht gelungen, wie wichtig es auch gerade ist, 
diesen Uberaus realen Faktor mit den anderen widerspruchslos, wenn 
auch spannungsvoll zu verbinden. 

f) Die Synthese zu einem geschlossenen Kulturbild kann von jedem 
der flinf Grundfaktoren her gewonnen werden; aber von jedem 
Blickpunkt aus mUssen die zunachst zurlickgestellten Gesichtspunkte 
mit einbezogen werden, will man der Vielgestaltigkeit abendlandischen 
Denkens gerecht werden. Wer auch nur einen dieser Grundfaktoren 
fanatisch ablehnt, vermag meines Erachtens dem abendlandischen 
Kulturideal nicht gerecht zu werden und verschlieBt sich die wesent
lichste ·Erkenntnis. Anderseits stehen wir noch mitten im Ringen um 
die noch nichterreichte Synthese. Vertreter aller Richtungen, ge
kleidet in wissenschaftliche Schulen, kUnstlerische Richtungen, 
politische Parteien, philosophische und gesellschaftliche Systeme, 
stehen heute noch unverbunden nebeneinander und sehen nicht einmal 
das Ziel, zu dem hin sie eigentlich aIle streben. Wenn die Synthese 
gelingt, wird der Kampf der Parteien und Richtungen zwar nicht 
beendet sein - Kampfe hat es auch zu Zeiten einheitlicher Kulturen 
gegeben -, aber jeder hat dann so viel von den anderen Grund
faktoren des abendIandischen Ideals in sich aufgenommen, daB der 
Kampf nur noch um den Vorrang geht, aber nicht mehr die Ver
nichtung des Gegners und die Ausschaltung eines der Grund
faktoren zum Ziele hat. Und wem der eine oder andere der 
flinf Grundfaktoren, z. B. das Christentum oder die Technik oder 
Humanismus und Antike, flir seine Person nichts bedeuten, der kann 
natlirlich als AusfluB seiner geistigen Freiheit auf diesem Boden auch 
im abendIandischen Kulturkreis leben, darf aber nicht verkennen, 
daB auch das, was ihm belanglos erscheint, doch flir den Aufbau 
unserer Kultur einen realen, objektiven Wert darstellt. 

Manch einer mag unter den flinf Grundfaktoren den einen oder 
anderen vermissen. rch glaube, daB bei naherem Zusehen das Fehlende 
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in einem der anderen Punkte bereits enthalten ist. Anderseits gibt 
es natlirlich zahlreiche Richtungen, Stile usw., die sich nicht 
zu einer allgemeinen Kulturerscheinung verbreitert oder vertieft 
haben. Das giltz. B. fUr den Im- und Expressionismus nicht minder 
als fUr viele philosophischen Systeme, z. B. den Neukantianismus 
oder wissenschaftliche Richtungen. Wenn Troeltsch in seinem be
rUhmten Gorlitzer Vortrag aus dem Jahre 1918 eine andere Stufen
folge vorschlagt und dabei neben Christentum und Antike die ger
manische Wurzel unserer Kultur glaubt stellen zu sollen, so verbindet 
er meines Erachtens Verschiedenstufiges; er bringt namlich -logisch 
nicht einwandfrei - Geistiges und Rassisches, also Biologisches, auf 
denselben Nenner; das geht nicht. 

Gerade die noch nicht vollzogene Synthese zwischen den vier ersten 
und dem flinften Grundfaktor bietet die einzigartige Gelegenheit, die 
Verbindung mit den Kraften des Ostens zu schaffen. Wer in Berlin 
lebt und das spannungsreiche Kraftefeld, innerhalb des sen er seine 
berufliche und soziale Existenz verbringt, auf sich wirken liiBt, dem 
kommt die gewaltige, aber auch schwierige Aufgabe zum rechten 
BewuBtsein, die unserem Volke gestellt ist, wenn es wirklich der 
lebendige Kulturtrliger ist, als den es sich seit Jahrhunderten gern 
bezeichnen lliBt. Auch oder vielmehr gerade ein besiegtes und ent· 
machtetes Yolk kann hier das Ferment sein, durch das kulturell de~ 
Osten und Westen verbunden werden. Wir mlissen von der politischen 
Machtverteilung dabei abstrahieren und auch die gebrochene deutsche 
Wirtschaftskraft ausschalten; dann bleibt die entscheidende kulturelle 
Problematik. Konnen wir sie erfassen? Konnen wir sie losen? 1st die 
eigene Substanz noch stark genug, und sind wir wach und bereit, die 
sich heute vollziehende politische Annliherung der Weltmlichte mit 
dem Ausgleich der kulturellen Spannungsverhliltnisse in der Geistig
keit der Welt zu begleiten? 

Die geforderte Synthese wird auch nicht bei jedem das gleiche 
Ergebnis zeitigen, sondern die Freiheit des Geistes wird sie zu ver
schiedensten Auswirkungen kommen lassen. Ja, es sind in ihr 
bereits mannigfache Moglichkeiten und Spielarten, schon je nachdem 
worauf der Hauptton gelegt wird, enthalten. So konnen beispiels
weise die Schulformen daraus unmittelbar abgeleitet werden: das 
humanistische Gymnasium baut primar auf der Idee des Humanismus 
auf, die Oberschule trligt den aus der Technisierung unseres Lebens 
entspringenden geistigen Faktoren Rechnung, die Ordensschulen be-
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ruhen auf der christlichen Idee katholischer Pragung. Keine von allen 
aber wird die anderen vier Grundfaktoren ganz unberUcksichtigt 
lassen kennen. Kein Kunstwerk wird seine Herkunft aus einem oder 
mehreren der fUnf Bereiche verleugnen konnen. Trotzdem aber steht 
es in der neuen Zeit und wird vielleicht zu einem neuen sechsten 
Grundfaktor bereits einen Baustein bilden; denn neue geistige Trieb
krafte werden nicht rational geschaffen, sondern bilden sich aus dem 
Urstoff der Vergangenheit allmahlich und unbewu~t. Und wir dUrfen 
- allen pessimistichen Zweiflern zum Trotz sei dies ausdrUcklich 
festgestellt - mit einem gewissen Recht annehmen, dai~ wir bereits 
eine solche neue Entwicklung begonnen haben, auch wenn wir ihren 
Inhalt und ihre Komponenten noch kaum erahnen. 

2. Bejaht man das abendliindische Kulturideal, dann gilt es fUr 
den nach Bildung Strebenden, die erwahnten Grundfaktoren grUndlich 
kennenzulernen und in seiner Person gleich~alls die ihr angemessene 
Synthese zu finden, die dann zum Ausdruck kommt im Beruf, im 
Religiosen, im Kunstgeschmack, in der Haltung zur Kultur wie zu den 
Mitmenschen. Das erfordert aber Lernen und Wissen. Mit dem Schlag
wort "totes Wissen" hat man vielfach das fieiBige Lernen, die Stoff
aneignung, in Millkredit gebracht. Gewill, wessen Wissen tot bleibt, 
nicht in den geistigen Blutkreislauf Ubergeht, der hat nutzlos Zeit 
vertan; aber Aufgabe der Schule, der Erziehung und jedes einzelnen 
ist es gerade, sein Wissen nicht unfruchtbar liegen zu lassen. Wer 
nicht Homer, Tacitus, Thomas von Aquin, Goethe oder was es sonst 
sei, gelesen hat, wer nicht seinen Geist an den alten Sprachen, an 
Mathematik oder an anderen abstrakten Stoffen geschult hat, wird 
normalerweise nicht zu dem Verstandnis der erwiihnten Grund
faktoren vordringen. Schule und Erzieher haben die Aufgabe, durch 
Auswahl des Stoffes und Fingerzeige fUr die geistige Arbeit dem 
Lernenden das Studium zu erleichtern, ihm Unwesentliches im 
Interesse des Wesentlichen aus dem Wege zu raumen; aber sie 
konnen und sollen nicht die Arbeit des Lernens abnehmen. Wer in 
die Faktoren deutschen Bildungsgutes eindringen will, mu~ sie sich 
erarbeiten, und die Verarbeitung nach den individuellen Fiihigkeiten 
und Anlagen schafft dann die Synthese, zu der zu gelangen jeder 
selbst streben mu~. 

3. Solche Arbeit setzt den Glauben an objektive Wahrheiten voraus. 
Ein Bildungsideal, das vor lauter Skeptizismus und Subjektivismus 
sich selbst verneint, kann nicht erstrebenswert sein. Die Menschheit 
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hat in den letzten Jahrhunderten viel von ihrer Glaubenskraft ein
gebUBt, und Enttiiuschungen wegen Irrtlimer, wo man vorher un
umstOBliche Wahrheiten vermutete, haben den Glauben an die Wahr
heit stark erschUUert. Der Individualismus liberaler Priigung hat mit 
seiner Freiheit des Irrtums das Seinige dazu beigetragen, daB schlieB
lich eine schwankende Personlichkeit voller Zweifel und ohne Ober
zeugungstreue geradezu zum charakteristischen Bild des modernen 
Menschen wurde. Damit aber war erst recht dem Eindringen von 
Irrtiimern aller Art, nicht zuletzt solch oberfiiichlichen und wider
spruchsvollen Lehren wie denen in Rosenbergs Mythos des 20. Jahr
hunderts der Weg geebnet. 

Von den primitivsten Lehren der Logik und Erkenntnistheorie 
ausgehend, muB der moderne Mensch wieder zu der Auffassung 
herangebildet werden, daB es natiirliche und Ubernatiirliche Wahr
heiten gibt, die mit dem menschlichen Verstande erkennbar sind, daB 
diesem freilich auch Grenzen gesetzt sind, die er. nicht iiberschreiten 
kann. Dort ist cr, soweit der religiOse Bereich in Frage kommt, auf 
Offenbarung und Glauben, in anderen Sphiiren auf Spekulationen 
angewiesen. Gott, ein Naturgesetz, eine Tatsache der Geisteswelt 
existiert entweder, oder sie existiert nicht. Ihre Existenz ist aber 
weder von der subjektiven Einstellung eines Menschen, noch von 
Macht, Propaganda oder sonstigen menschlichen Schopfungen ab
hiingig. Erst wer die Existenz objektiver Wahrheiten als solche 
anerkanni hat, kann diese Wahrheiten zu erfassen suchen und sie 
schlieBlich glauben. Nach den verhiingnisvollen Irrwegen von Subjek
tivismus und Skeptizismus ist ein neues Bildungsideal auBerhalb eines 
unerschiitterlichen Glaubens an die objektive Wahrheit kaum noch 
moglich. Das bloBe Forschen als Selbstzweck oder eine sonstige 
Aktivitiit ohne das Ziel der Wahrheitsfindung und ohne den festen 
Glauben an die Erreichbarkeit dieses Zieles miissen wir ablehnen. 

4. In das kiinftige Bildungsideal gehort die Anerkennung der 
go-meinschaftsgebundenen Personlichkeit. Sie ist kein KompromiB 
zwischen zwei im letzten Jahrhundert antithetisch vertretenen 
Extremen, sondern entspricht der Forderung aus der Natur des 
Menschen. 1m Gegenteil, jene krasse Antiihese bedeutet eine MaB
losigkeit und schon deshalb eine Naturwidrigkeit. Weder lebt der 
Mensch nur fiir die Gemeinschaft, noch auch ist er selbst nur seiner 
Individualinteressen wegen da. Der alles ertotende Kollektivis
mus, von dem oben die Rede war, hat den Menschen zur Maschine 
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herabgewiirdigt, hat ihm zugunsten eines RiesenfUrsorgeapparates 
(Pfliegler) die Entfaltung seiner selbst unmoglich gemacht. Ander
seits hat der Individualismus liberaler Pragung die natiirlichen 
Gemeinschaften zersetzt, HaB und Klassenkampf herbeigefiihrt und 
darf nicht wieder in ein neues Bildungsideal aufgenommen werden. 
Uberwunden sind all diese Auffassungen theoretisch noch nicht. 
Wer heute etwa den Sozialismus begriinden will, tut dies in der 
Regel mit der Antithese gegen den liberalen Individualismus, obwohl 
es diesen in der Praxis eigentlich nur noch in Museumsstiicken gibt. 

Demgegentiber entspricht unserem kiinftigen Bildungsideal ein 
gesunder Personalismus, d. h. die Anerkennung .des Grundsatzes, daB 
die Gemeinschaft fUr den Menschen, nicht umgekehrt dieser um jener 
willen existiert, daB der Mensch fUr sein Handeln selbstverantwortlich 
ist, daB er aber in seiner Seins- wie Sollensphare durch die Gemein
schaft gebunden ist. Und zwar tritt die Gemeinschaft ihm teils in 
natiirlichen, teils in erst geschaffenen Formen gegenUber, so in Familie 
und Volk oder in Berufsgemeinschaften, Staat und Kirche. In 
einzelnen Gemeinschaften befindet sich der Mensch zwangsweise ohne 
oder auch gegen seinen Willen (z. B. Familie), die Zugehorigkeit zu 
anderen hat er sich mehr oder weniger freiwillig gewahlt. AIle diese 
Gemeinschaften haben auch ihre Existenzrechte; der einzelne muB 
diese respektieren und sich gegebenenfalls in sie eingliedern. 
DaB dies so sein muB, laBt sich rational beweisen. Der kUnftige 
Gebildete muB sich aber diese Grundkenntnis erst wieder erwerben. 

5. Ahnlich steht es mit der Anerkennung allgemeingultiger ethi8cher 
Normen. Der objektiven Wahrheit im Bereich des Seins entspricht 
die allgemein verbindliche moralische Norm in der Sphare des Sollens. 
uber die Ethik wird in einem anderen Abschnitt noch zu reden sein; 
hier genUgt die vorstehende Feststellung als Basis un seres Bildungs
ideals; insbesondere sind die grundlegenden ethischen N ormen nicht 
rasse- oder volksgebunden, auch gelten sie in gleicher Weise bindend 
fUr die Menschen aller Klassen, Berufe usw. 

Dabei ist freilich fUr das kiinftige Bildungsideal von entscheidender 
Bedeutung, in welcher Wert8kala die einzelnen moralischen Pflichten 
erscheinen. GewiB wird es der Meinung jedes Menschen iiberlassen 
bleiben, inwieweit er glaubt, eine kleinere Umgruppierung vornehmen 
zu mlissen; trotzdem muE' meines Erachtens grundsatzlich, wei! 
charakteristisch fUr ein Bildungsideal, im ganzen etwa nachstehende 
Abstufung angenommen werden: 
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An der Spitze steht - flir jeden Menschen, der die N otwendigkeit 
der Regelung der Beziehungen zu dem hochsten Wesen, zum all
machtigen Schopfer, zum personlichen Gott ohne weiteres als selbst
verstandlich anerkennt - die Pflicht zur Gottesverehrung. Dann folgt 
die Pflicht zum Streben und zur Erkenntnis nach Wahrheit, nach den 
letzten Grundwahrheiten, aus denen sich Sinn und Zweck des mensch
lichen Lebens ergeben. Die Achtung vor der PersonIichkeit des 
anderen enthalt das nachste Gebot; in der christlichen Sprache redet 
man hier von Nachstenliebe. Damit werden abgelehnt RaE, Neid, 
Verhetzung, vOlkischer Rochmut, rassische Dberheblichkeit. Damit 
hangi zusammen die Anerkennung der korperlichen und geistigen 
Lebensrechte der Mitmenschen, woraus sich wieder das Verbot der 
Totung, auch der Totung des keimenden sowie des sog. lebens
unwerten Lebens (Geisteskranker usw.) sowie die Forderung der 
Toleranz gegen Andersdenkende ergeben. 

Die nachste Stufe der Normen enthalt die Pflicht zur Ehrfurcht und 
zum Gehorsam gegen gottliche, natiirliche und von der Gemeinschaft 
gesetzte Autoritaten, also gegen Gott, Eltern, die staatliche Obrigkeit 
usw. Darin liegt zugleich die Bindung an diese Gemeinschaften selbst, 
die sich als Korrelat der personlichen Freiheit ergibt. Unter diesen 
Gemeinschaften nimmt die Familie als Keimzelle der Menschheit einen 
besonderen Platz ein; alle ihrer Erhaltung und Stutzung dienenden 
Normen sind daher existenzbedingend. Hierher gehort insbesondere 
die Norm, daE die menschliche Fortpfianzung nur innerhalb der 
Familie ethisch gut ist und daE jeder storende Eingriff eines anderen, 
der die Existenz von Ehe und Familie untergrabt, verboten ist. 

Das Verbot der Luge, das das Streben nach Ehrlichkeit, Vertrags
treue, Charakterfestigkeit, Treue, Halten von Versprechen in sich 
faEt, steht als nachstes heran. Und schlieElich muE der Schutz der 
Eigentumsordnung, der die Pflicht zur Achtung vor fremdem Eigen
tum als eines Bestandteils der Sphare des Mitmenschen auferlegt, 
in diesem Zusammenhang genannt werden, aus dem sich auch das 
Verbot entschadigungsloser Enteignung alB Grundsatz ergibt. 

FleW ist etwas Gutes und Erstrebenswertes, wenn er bewuEt zur 
Erreichung der dem einzelnen wie der Menschheit gesetzten Lebens
ziele gcpfiegt wird. Der nur um seiner selbst willen, aus allgemeinem 
Aktivitatsbedurfnis entwickelte FleiE, der bei uns Deutschen recht 
naufig ist und leicht mamos wird, ist ethisch wertlos und bedarf einer 
hoheren Eingliederung. 
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Es konnen nicht all die vielen ethischen Normen hier erwahnt 
werden, auf denen unser kUnftiges Kulturleben wieder beruhen mu13; 
vielm3hr sollte nur die Stufenfolge einiger wichtiger sittlicher Gesetze 
mehr beispielhaft zusammengestellt werden. Es ergibt sich daraus 
von selbst, daB die geistige Freiheit, die das moderne Bildungsideal 
anerkennt, den Bindungen der allgemeinen Ethik unterworfen ist, weil 
von der gemeinschaftsgebundenen, ethisch selbstverantwortlichen 
Personlichkeit ausgegangen wird. 

6. Kein gebildeter Mensch ist moglich ohne hoheres Streben und 
hohere Interessen. In den Jahren des vergangenen Krieges sind mir 
Uberaus zahlreiche Menschen begegnet, die nach den liblichen Ein
teilungen zweifellos zu den Gebildeten gerechnet werden mlissen. 
Meines Erachtens gehorten sie nicht dazu, wenn sie monatelang ohne 
jegliche geistige oder seelische Bedlirfnisse leben konnten. Wem die 
vorstehend geschilderten Faktoren Bestandteile seiner selbst ge
worden sind, der kann sich auf die Dauer nicht ·damit begnligen, 
daB nur sein Drang nach Speise und Trank sowie sein Fortpflanzungs
trieb Erflillung finden. Der entwickelte Wille zu hoherer Bildung 
kommt nichl aus ohne stlindige selbstverantwortliche Arbeit an sich 
selbst zur fruchtbaren Entfaltung der eigenen geistigen Personlich
keit; er umfaEt das Streben nach den geistigen Werten des eigenen 
Volkes und der Menschheit. Die Erziehung zur Bildung flihrt 
schlieElich nicht nur zur Zivilisation, sondern zum kultivierten abend
landischen Menschen. 

7. Der Christ wird in seiner Personlichkeitsentfaltung noch be son
deren Ansporn in seiner Religion finden. Sie verleiht ihm das Gefuhl 
der Sicherheit gegenliber vielen Problemen der modernen Menschheit 
und das BewuBtsein der Geborgenheit. In der Wahrheitserkenntnis 
weiB er aus seinem religiosen Streben den Wert der Wahrheit zu 
schatzen. Sein Glaube, der ihm sichere Erkenntnisse enthlillt, gibt 
ihm ein liber das Rationale erweitertes Wissen um die letzten Dinge 
auf Grund der gotUichen Offenbarung selbst. Dadurch ist er aber auch 
vor den Irrwegen des Verstandes im religiosen Bereich besonders 
geschlitzt. Auch in der Ethik ist ihm die Kirche Flihrerin. Die christ
liche Religion verleiht der Ethik die rechte innere Weihe, fun-diert sie 
au13erhalb der ratio und flihrt zu ihrer Vertiefung und Verfeinerung. 
'Cberdies vermag die seit Jahrhunderten ausgebaute und erprobte 
Morallehre des Christentums auch im Einzelfalle Losungswege flir 
Konflikte zu zeigen, in denen der auf sich allein gestellte Einzelne 
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oft ziemlich hilflos ist. So bringen die verstarkten ethischen Pflichten 
des Christen diesem auf der anderen Seite auch Vorteile, die sich fUr 
ihn vielfach innerlich beruhigend auszuwirken vermogen. 

D. Wenn auch im vorstehenden der Inhalt dessen charakterisiert 
ist, was etwa den geistigen Gehalt des Gebildeten dem Ideal nach 
ausmachen dUrfte, so solI damit keineswegs ein geistiges Einheits
programm gegeben werden, auf das hin "geschult" wird. Geistige 
Freiheit und Eigenverantwortlichkeit gelten wieder; daher ist Raum 
auch fUr andere Auffassungen, wenn sie begrUndet werden konnen 
und die positive Dberwindung von Nationalsozialismus und Militaris
mus zu erreichen vermogen. Aber es muBte doch wegen der inneren 
Zerrissenheit des heutigen Menschen und wegen der inneren Hilf
losigkeit so vieler ein positiver praktischer kulturschopferischer Weg 
gezeigt werden. 

Wenn auch dieses Kulturbild fUr jeden selbst der eigenen Er
arbeitung unterliegt, so mUssen aber doch, von Schule und Universitat 
geweckt, gewisse aul3ere, besser: formale Voraussetzungen erfilllt 
sein: So erwarten wir kUnftig vom Gebildeten eine Aufgeschlossenheit 
fUr geistige Dinge und kulturelle Fragen (im weitesten Sinne 
verstanden) Uber das rein Berufliche hinaus. Er bedarf des - ihm 
anerzogenen - FleiP..es zur Dberwindung geistiger Tragheit; jede 
geistige Arbeit verlangt die Wegraumung innerer und auBerer Hemm
nisse, solI sie fiott und ersprieBlich voranschreiten. Ferner ist keinerlei 
hohere geistige Arbeit moglich ohne die Fahigkeit zu abstraktem 
Denken; auch diese muB erst in sachgemaBer Arbeit, zu der Schule 
und UniversiUit anleiten, erworben werden. Die Erziehung muB die 
Urteilsfahigkeit verliehen haben, im geistigen Bereich Wertvolles 
vom Wertlosen zu unterscheiden, sonst fiillt man in Kunst, 
Wissenschaft, Religion und Schule nur allzu leicht auf eine auBerlich 
ansprechende Aufmachung wertloser Inhalte herein. Die Erfahrungen 
mit dem Nationalsozialismus sollten hier genUgende Abschreckungs
wirkung auBern. NaturgemaB setzt eine solche Bewertung den 
geisiigen Besitz eines objektiven WertmaBstabes voraus. SchlieBlich 
sollte jeder, um nicht richtungslos im geistigen Bereich zu ver
sinken, ein bestimmtes Ideal haben, auf das hin seine ganze 
geistige Tatigkeit ausgerichtet ist. Die unendliche Weite des Kultur
lebens erfordert fUr den einzelnen Beschrankung in der Breite wie 
in der Tiefe. Anderseits darf aber diese Begrenzung nicht durch 
das Berufliche gegeben sein, da geistige Bildung ja gerade Uber den 
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Alltag und seine K6rper und Geist oftmals erschlaffenden Wirkungen 
hinausgehen und vor Verengung des geistigen Horizonts bewahren 
soIl. Gelingt in diesem Sinne eine Auflockerung, so werden wir auch 
bald unsere geistige Selbstandigkeit wie<lererlangen. 

E. Die Verwirklichung eines derartigen Erweckens neuer Geistigkeit 
setzt die rege Mitarbeit aZZer Erzieher} insbesondere auf h6herer Schule 
und Hochschule, voraus. Zuerst muI3 der Lehrende selbst das Problem 
erfaI3t und sich selbst c1as BewuI3tsein einer gemeinsamen geistigen 
Kultur zu eigen gemacht haben. Dann wird unter diesem Gesichts
punkt das Unterrichtsmaterial durchzuprlifen sein; insbesondere 
mlissen im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht Lesestlicke, 
Dichterwerke usw. ausgewahlt werden, die Anregungen gerade 
in den bezeichneten Richtungen zu geben verm6gen. Lektlire, 
die geeignet ist, den militaristischen Geist zu beleben, ist statt
des sen abzulehnen. Aber auch in allen anderen Unterrichts
fachern, in Religion, Geschichte, Erdkunde und selbst in den 
naturwissenschaftlichen Fachern wird der Lehrer, der wirklicher 
Erzieher ist, es verstehen, aus dem in ihm selbst lebendigen Geistesgut 
der oben geschildert~n Art seinen Schlilern vieles mitzuteilen und sie 
geistig dorthin zu fUhren, wo sie den Ansprlichen, spater als gebildete 
Menschen gewertet zu werden, zu entsprechen vermogen. Mit jeder 
formalen Schulung muI3 sich wieder ein positiver geistiger Inhalt 
verbinden. Da uns in Deutschland seit der Reformation die geistige 
Einheit verlorengegangen und seitdem noch eine weitere starke 
Zersplitterung eingetreten ist, kann und solI dieser Inhalt nicht 
dogmatisch fUr aIle bindend festgelegt werden; das hindert aber nicht, 
daI3 ein Fingerzeig nach der Zielrichtung gegeben wird 'und immer 
wieder auftretende Zweifel positiv in alIer Offenheit gekUirt werden. 

V. 
Universitat und Universitatsreform. 

Schon lange vor der jetzigen Katastrophe erscholl immer wieder 
der Ruf nach der Universitatsreform. Die Reformen des damaligen 
preuI3ischen Kultusministers Becker, des sen Sachbearbeiter flir dieses 
Gebiet ich vier Jahre lang war, ersch6pften sich anIaI3lich der groI3en 
Widerstande im Organisatorischen. Die Nationalsozialisten machten 
nicht einmal den Versuch einer ernsten Reform, dokterten an Studien
planen herum und verwirtschafteten - ahnlich wie auf anderen 
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Gebieten - einen groBen Teil des geistigen Fundus und des auBeren 
Ansehens der Universitaten. Die Haltung eines leider nicht gerirrgen 
Teils der Professoren, die, auch wenn sie innerlich wenig yom 
Nationalsozialismus erfaBt waren, doch in Verkennung seiner ter
roristischen Kampfmittel und seiner Ungeistigkeit zu seinenSteigbilgel
haltern wurden, filhrte zu einer solchen Minderung des Ansehens der 
deutschen Universitaten im In- und Auslande, daB das Universitats
problem mit der Entfernung einiger ausgesprochen aktiv-national
sozialistischer Hochschullehrer nicht als gelOst betrachtet werden 
kann. In der Welt drauBen sieht dieser Vorwurf so aus: Der Pro
fessor hat als hachste Berufsaufgabe, der Erforschung der Wahrheit 
zu dienen; fUr sie hat er sich kompromiBios einzusetzen; darauf 
beruht sein soziales Ansehen und seine materielle Heraushebung aus 
den Beamtenberufen. Wahrend die Geistlichen der Kirchen im Einsatz 
fUr ihren Beruf zum graB ten Teil keine Kompromisse geschlossen 
haben, hat an den Universitaten von Anfang an bis zum Ende der 
Naziherrschaft nationalsozialistischer Ungeist regieren konnen; allzu 
viele Hochschullehrer hatten sich mindestens schweigend und 
resignierend allen Ansinnen nationalsozialistischer Machthaber gefilgt, 
sind Parteimitglieder wie die Masse der Beamten geworden und haben 
nur zum kleineren Teil wenigstens mittelbar und insgeheim filr die 
Wahrheit und filr die Freiheit der Wissenschaft und Lehre gewirkt. 

Das ist der politische Vorwurf, der die Universitatsreform gerade 
jetzt aktuell macht. Es ware sinnlos, bloB mit StrafmaBnahmen gegen 
die Mitlaufer aus dem Kreise der Hochschullehrer vorzugehen, vielmehr 
muB man dem ubel an die Wurzel gehen und die positiven geistigen 
Voraussetzungen schaffen, durch die die Universitaten kilnftig gegen 
Wiederholungen gefeit werden. Wer die Universitaten reformieren 
will, muB eben diese Mangel kennen, die der heutigen Universitat 
anhaften und die meines Erachtens in der Wurzel mit dem kultur
politischen Versagen der Hochschulen seit 1933 zusammenhangen. 

Die seit dem Zusammenbruch erfolgten Universitatseraffnungen 
haben, saweit zu ilbersehen, durchweg die Rilckkehr zur Humboldt
schen Grundidee gebracht, obwahl diese unter vollig anderen geistigen 
und sozialen Voraussetzungen entstanden ist und nur durch sie 
bedingt ihre groBen Leistungen vollbracht hat. Ihr stellt sich 
jetzt das Bild der Marxistischen Hochschule entgegen mit ihrer 
auBersten Ausbildung des fachlichen Spezialismus. Wenn die bei 
uns jetzt zu gestaltende Universitat keine neue Idee fUr ihren 

65 



Wiederaufbau hervorzubringen und sich dallach aufzubauen vermag, 
dann ist es meines Erachtens in Deutschland um den Typ einer 
eigenen Universitiit geschehen. Altes liber seine Lebensberechtigung 
hillaus zu erneuern, ist vergebliche Mlihe; aber auch die kritiklose 
ubernahme von fremdell Bildungsideen, mogen sie sich auch in 
Rur..Iand oder Amerika mit ihren vallig andersartigen Verhaltnissen 
bewiihrt haben, kann nicht als geeignete Lasung angesehen werden. 
Wenn wir unsere Universitat nicht reaktioniir oder als etwas uns 
Fremdes gestalten wollen, so mu~ die Reorganisation aus Eigenem, 
und zwar aus dem Geiste der evolutionar fortentwickelten abend
landischen Kulturidee (vgl. darliber den vorhergehenden Aufsatz) 
entwickelt werden. 

A. Worin liegen die wirklichen oder verrmeintlichen Mangel der 
deutschen Universitaten? 

1. Am ernstesten ist der Vorwurf zu nehmen, die Universitiiten seien 
Fachhochschulen geworden und seien keine wirklichen Bildungs
institute mehr. DiesesErgebnis geht freilich nicht auf das Konto des 
Nationalsozialismus, sondern ist iilter als dieser, hat aber praktisch 
der Verbreitung des Nationalsozialismus Vorschub geleistet. Der 
durchschnittliche Hochschullehrer pfiegt in seinem Fachgebiet Her
vorragendes zu leisten, hat aber in vielen Fiillen die Verbindung mit 
dem affentlichen und Geistesleben sowie mit den allgemeineren 
Bildungsgiitern mehr oder weniger verloren. Tatsiichlich ist die 
Universitat in zahlreiche Fachprofessuren zerfallen, die durch die 
teilweise iingstlich il).negehaltenen Fakultiitsgrenzen noch mehr in 
sich abgeschlossen werden. Hierzu kommt, da~ seit dem Ende 
des Mittelalters bei der siikularisierten Universitiit ein einheit
liches geistiges Band liberhaupt fehlt und da~ heute trotz der Viel
gestaltigkeit der Fachprofessuren die Universitat eine Stiitte wahrer 
Bildung weder ist noch als solche erscheint. DaB einzelne Professoren 
wie auch Studenien in ihrer Person diesen Mangel liberwunden haben, 
kann bestimmt nicht der heutigen Universitiit gutgeschrieben werden. 

Auch die Erkenntnis dieser Fehlentwicklung ist nicht neu. Viele haben 
sich durch literarische Kennzeichnung dieser Lage um Abhilfe bemliht. 
Die vom Kultusminister Becker im Jahre 1929 eingeleitete Neufassung 
der Universitiitssatzungen und die diesen jeweils beigegebenen 
Ansprachen des Ministers wollten diesem als unerwiinscht erkannten 
Zustand entgegentreten. Auch liberfakultiitliche Arbeitsgemein
schaften, wie sie nach 1933 z. B. im Bereich der Raumforschung 
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ein-gerichtet wurden, erkannten richtig das Problem und dienten der 
Uberwindung dieses Zustandes im kleinsten Rahmen; aber groEen 
Erfolg hatten all diese MaEnahmen nicht, da das Ubel tiefer liegt und 
nicht schon durch eine einzelne Gemeinschaftsarbeit mehrerer Fach
vertreter allein behoben werden kann. Das Resultat ist und bleibt 
leider, daE die Universitat nur noch Lehr- und F orschungsstatte, 
nur zum geringsten Teil aber Bildungsstatte geblieben ist. Daran 
scheiterte schlieElich auch ihre Erzieh~£ngsaufgabe. 

2. So wenig bisher Kritik an der Erftillung der Forschungsaufgabe 
der Universitat gelibt wurde, so viele Bedenken machten sich gegen 
Art und Form der Lehl'e der Universitaten geltend. Charakteristisch 
1st hier die verschiedene Lage in den einzelnen Fakultaten. Angefochten 
wird in erster Linie der Studienbetrieb bei Juristen, Medizinern und 
an den Technischen Hochschulen, wahrend libel' die theologischen 
FakuWiten und weite Teile del' philosophischen und naturwissen
schaftlichen Fakultaten eigentlich immer nur begl'enzte Klagen von 
sekundarer Bedeutung laut werden. Grundsatzlich werden am Lehr
betrieb beanstandet: die trberlastung des Studienplans, Mangel del' 
padagogischen Eignung zu vieler Hochschullehrer, fehlende person
Hche Flihlung zwischen akademischen Lehrern und Studenten1 ), zu 
geringe Aktivierung des Student en durch Uberbetonung del' Unter
richtsmethode del' reinen "Vorlesung" im Vel'haltnis zu Seminaren 
und Ubungen, Auseinanderfallen des Studienganges und del' Examens
bedlirfnisse, ungenligende Beziehungen zwischen Theorie und Praxis. 

3. SchlieElich sei die Universitat lebensfremd geworden. Obwohl 
angeblich die geistigen Oberschichten del' Nation im Lehrkorper del' 
Universitaten mit vertreten seien, sei del' faktische EinfluE del' Uni
versitii.ten auf das offentliche Leben, auf Denken und Haltung selbst 
der gebildeten Volkskreise, ganz zu schweigen von den iibrigen Teilen 
unseres Volkes, gering. Del' einzelne Gelehrte lebe als Individuum 
dahin, versunken in seine Facharbeit, ohne selbst odeI' durch Ver
mittlung del' Universitat geistige Krafte ins Alltagsleben des Volkes 
auszustrahlen, wie dies beispielsweise sowohl im Mittelalter als auch 

1) Wir sagen bewuf?>t "Studenten" statt des in del' Verwaltungspraxis 
noch vielfach iiblichen Ausdrucks "Studiel'ende", der m. W. in del' Zeit del' 
Karlsbader Beschliisse aufkam und spateI' als del' umfassendere Begriff 
beibehalten wurde. 1930 warde in Preuf?>en die Bezeichnung "Student" 
wieder in die Universitatssatzungen aufgenommen. 
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zu Allfang des neunzehnten Jahrhunderts, ferner hinsichtlich del' 
Kunst im Renaissance-Zeitalter faktisch der Fall gewesen sei. 

B. 1. Diese gegen die deutsche Hochschule erhobenen Bedenken 
klar zu erkennen, ist Voraussetzung fUr ihre Beseitigullg. Man mul? 
ihren Ursachen nachgehen und daraus dann Reformen ableiten. Diese 
haben zunachst dem Wiettererstehen der Universitiit als geistiger 
Bildungsstiitte zu dienen. Freilich auch hier kann man das Rad der 
Ge6chichte nicht zurUckdrehen und kann nicht die deutsche Uni
versitlit auf einer einheitlichen Weltallschauung aufbauen wie im 
Mittelalter, wiihrend die deutsche Bildungsoberschicht, ja das ganze 
Volk in viele Grundauffassungen zerrissen ist. Da die Universitat nicht 
im luftleeren Raum schwebt, sondern in der realen Umwelt lebt, mul? 
sie Uberhaupt erst ihr Bildungsideal wiederfinden. Dies kann geschehen 
durch die ausdrUckliche Anerkennung des abendliindischen Kultur
ideals, wie es im vorigen Abschnitt naher umschrieben ist und das so 
weitumspannend ist, dal? fast jeder Gelehrte deutseher Hoehschulen 
es anerkennen kann, beruht es ja gerade auch auf der geistigen 
.F'reiheit, die den Ton auf jede der fUnf Grundfaktoren legen HiBt 
und dadurch ein mannigfaltiges Bildungsgesieht ermoglicht. Ja, von 
den inneren Spannungen zwischen diesen Grundfaktoren wird das 
geistige Leben der Universitiit sogar entseheidende Antriebe erhalten 
und nach aul?en befruchtend zu wirken vermogen. In del' Erreichung 
der gesuchten Synthese wird die deutsehe Universitiit die "Inte
gration" (Rud. Smend) des deutschen Geisteslebens der ErfUllung 
niiherbringen. Darin seheint mir heute ihre Hauptaufgabe zu liegen, 
von deren Erkenntnis und LOsung ihre Existenzberechtigung, viel
leicht sogar ihre kUnftige Existenz selbst abhiingt. Vermag sie diesel' 
Forderung nicht mehr zu entspreehen, dann sollte sie in Fakultaten 
aufgelOst werden, deren jede naeh den praktischen BedUrfnissen an 
Ort und Stelle beseitigt oder aufreehterhalten werden sollte; die Zu
sammenfassung zur "Universitat" hier und da hiitte dann nur noeh 
organisatorisehe Bedeutung, und del' Name "Universitat" ware ohne 
innere Berechtigung nur als Aushangesehild einer einstmals geistigen 
Institution Ubernommen. Man mul? sieh darUber klarwerden, ob 
man das geistige Band in der oben vorgesehlagenen Form glaubt 
wieder knUpfen zu konnen und damit der Universitat ihren inneren 
Halt wiederzugeben vermag oder ob man die Universitat bereits fUr 
zu verfallen hiilt. 
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2. Ausdriicklich mochte ich der ersten, optimistischen Losung 
und dem - wahrscheinlich letzten - Versuch -zur Rettung der 
deutschen Universitat als geistiger Bildungsstatte das Wort reden. 
Die sonst folgerichtige Auflosung in Fakultaten, die librigens dem 
Auslande nicht unbekannt ist und auch bei uns Beispiele hat (vgl. 
Braunsberg), ware im anderen FaIle schleunigst auch organisatorisch 
in Angriff zu nehmen. 

a) In den HochschulreformpIanen wird vielfach dem organisato
rischcn Element eine zu grol3e Bedeutung beigemessen. Bildungs
fragen konnen nur in sehr beschranktem Umfange durch Organisa
tionsanderungen gelOst werden. Eine Zeit, die standig nach Staatshilfe 
rief und von einem geradezu naiven Glauben an die lenkenden oder 
gar schopferischen Kulturkrafte des Staates beseelt war, erhoffte sich 
von Anordnungen des Staates alles, insbesondere auch Abhilfe der 
Mangel un seres Geisteslebens ; unter demNationalsozialismus hat dieser 
Dilettantismus wahre Urstand gefeiert. Er beruht nicht zuletzt auf 
dem durch jede kollektivistische Geisteshaltung genahrten MiBtrauen 
gegen die Kraft der Personlichkeit. Und doch konnen Reformen im 
Geistesleben niemals durchgesetzt werden, wenn nicht die Personlich
keiten vorhanden sind, die von ihrem Sinn und Ziel durchdrungen 
Bowie bereit und fahig sind, sie in die Wirklichkeit umzusetzen. Ein 
Teil der friiheren Studienreformen, z. B. der juristischen, ist an 
Bolchen Mangeln gescheitert. 

Wer also der Universitat das geistige Band wiedergeben und sie zur 
echten Bildungsstatte machen will, muB sich fragen, ob fUr die Ver
wirklichung eines solchen Ideals die Menschen vorhanden sind, und 
erst wenn diese Vorfrage bejaht ist, kann man weiter liberlegen, mit 
welchen organisatorischen Mitteln man nun unterstlitzend eingrzifen 
kann, damit diese die Idee bejahenden und zu ihrer DurchfUhrung fUr 
fahig gehaltenen Personlichkeiten in den Vordergrund gebracht und 
die hemmenden Krafte zurlickgedrangt werden konnen. Wer liber das 
Verhaltnis von Staat und Kultur ernsthaft nachgedacht hat, d:cr 
wird gerade an einem sol chen Punkte den Kernpunkt staatlicher 
Kulturforderung erkennen. 

b) Man muB der ungeschminkten Wahrheit gerade als Wissen
schaftler klar ins Auge sehen konnen, auch wenn sie unangenehm ist. 
UbermaBige personliche Rlicksichtnahme geht auf Kosten tlzs bzreits 
stark angeschlagenen deutschen Bildungsgutes. Tatsachlich ist die 
Mehrzahl der deutschen Hochschullehrer heute zu reinen Fachgelehr-
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ten, wenn auch mit bedeutenden fachlichen Leistungen geworden. 
Nul' del' kleinere Teil ist von echter Bildung durchdrungen und besitzt 
eine innerlich gefestigte Haltung mit festen WertmaP"staben, wie sie 
dem abendlandischen Kulturideal entsprechen. Nul' so erklart es sich. 
daP" die Universitat als Institution kritiklos und angsterfiillt eine 
so leichte Beute nationalsozialistischen Ungeistes geworden ist und 
ihren hohen Ruf in del' Welt so schnell selbst untergraben hat. Hier 
liegt auch del' Grund, warum wir uns nicht damit zufrieden geben 
konnen, daP" die nationalsozialistische Ara an den Hochschulen mit 
del' Entlassung einiger besonders aktiver Nationalsozialisten abge
sehlossen wird. Vielmehr mufJ eine deutlich sichtbare Reform durch
gefuhrt werden, in der del' charakterlose Nur-Fachgelehrte zuriick
gedrangt und del' Professor, del' del' Universitat das geistige Gesicht 
geben solI, entsprechend herausgehoben wird. Del' zuriiektretende 
reine Fachgelehrte mag sich sagen, daP" er auf diese Weise aHein 
seine Stellung wird halten konnen, denn seine Charaktersehwache 
gegeniiber nationalsozialistischen Einfliissen konnte sonst bei Per
sonlichkeiten, deren sozial und wirtschaftlich herausgehobene Sonder
steHung gerade auf dem Kampf fiir die Wahrheit und fiir die 
Bildungsgiiter beruht, nieht so einfach abgetan werden wie etwa bei 
Beamten del' Wirtschaftsverwaltung. Es geht hier nieht urn Rache, 
Siihne odeI' Bestrafung fiir kiirzere odeI' langere Zugehorigkeit zur 
NSDAP -- Unkollegialitat, Denunziantentum, Bonzentum usw. in del' 
Dozentenschaft werden in einem anderen Bereich zu ahnden sein -, 
sondern unmittelbar urn das deutsche Kulturgut, mit dessen Werten 
als dem einzig Zukunftstrachtigen wir. mit groP"tem Verantwortungs
bewuP"tsein umzugehen haben. Dabei ist del' Augenbliek del' Reform 
jetzt giinstiger denn je, da wir VOl' einem Nichts stehen und subjektive 
Reehte einzelner kaum noeh entgegenstehen. 

e) Die organisatorische Seite dieser inner en Reform denke ieh mil' 
im Endzustand folgendermaP"en: Es gibt entspreehend del' iiber
kommenen Einteilung zwei Gruppen von festangestellten Professoren, 
die auP"erordentlichen und die ordentliehen. Erstere Gruppe wird die 
zahlenmiiP"ig weitaus starkere sein und die reinen Fachgelehrten im 
bisherigen Sinne umfassen. Sie erhalten ein in der Beamtenbesol
dungsordnung eindeutig festgelegtes Gehalt (nicht wie bisher Mindest
gehalter), das del' Hohe nach iiber dem del' Studienrate liegen muf~ 
und etwa dem des durchschnittlichen bisherigen auP"erordentlichen 
Professors entspricht. Zulagen wie Kolleggelder kommen in Fortfall; 
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diese letzteren entspringen dem alten Sportelnsystem und haben bei 
sachgemaBer Bezahlung der Beamten heute keinen Raum mehr. Aus 
der ZullI dieser auBerordentlichen Professoren werden nun einige 
wenige - etwa vier fUr die Fakultat - als ordentliche Professoren 
ausgewahlt und yom Staate ernannt. Diese mUssen universal ge
bildete, yom abendHindischen Kulturideal voll erfilllte Personlichkeiten 
sein mit der Fahigkeit, dieses Kulturideal den Studenten zu ver
mitteln, aber auch im offentlichen Leben zu vertreten. Ihre Fach
zugehorigkeit ist belanglos. Ihre Aufgabe ist die BegrUndung des 
Wiederaufstiegs der Universitat; sie haben ihr das geistige Ge
sicht zu geben und mUssen sich selbst und dann die einzelne 
Universitat zu einer geistigen Einheit verschmelzen. Daher mUssen 
sie auch in tier Gesamtzusammensetzung zueinander passen und selbst 
ein Organ der Universitat, den Senat, bilden. Diese ordentlichen Pro
fessoren gel ten als die geistigen Reprasentanten der Universitat. AuBer 
ihrer Zusammenfassung im Senat haben sie in regelmaBigem, etwa 
zweijahrigem Wechsel die Dekane der Fakultaten zu stellen. Aus 
ihnen wird alljahrlich von samtlichen ordentlichen und auBerordent
lichen Professoren der Rektor gewahlt. Diese ordentlichen Pro
fessoren sind auch sonst die Trager einer wieder neu aufzubauenden, 
den herrschenden Dezentralisationsbestrebungen angeglichenen Selbst
verwaltung der Universitaten als Korporationen (nicht bloB "An
stalten"). Sie werden erganzt durch staatliche Ernennung auf Vor
schlag des Senats. 

Die ordentlichen Professoren haben in jedem Semeste~ wenigstens 
eine allgemeinbildende Vorlesung fUr Rorer aller Fakultaten zu 
halten und dabei vorzugsweise das geistige Bildungsgut ihres 
Fachs in den Vordergrund zu stellen. Damit bei der staatlichen 
Ernenllung der auBerordentlichell Professoren das geistige Gesicht der 
betreffenden Universitat zur Geltung kommt, mussen die ordentlichell 
Professoren- oder vielleicht besser: muB der Senat - zu den von der 
Fakultat, d. h. dem fakultatsmaBig gegliederten Gremium der ordent
lichen und auBerordentlichen Professoren, ein Sondervotum abgeben, 
das sich gerade auf das von ihnen oder ihm zu vertretende Ideengut 
erstreckt. So wird nach und nach auch der Fachprofessor dem zu er
strebenden geistigenBildungsziel nahergebracht.Zu jeder akademischen 
PrUfung (DoktorprUfung) wiezujeder staatlichen UniversitatsabschluB
prLifung (Referendarpriifung, Medizinischen Staatspriifung, Diplom
prLifung) ist ein ordentlicher Professor zuzuziehen mit einem Veto-
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recht des Inhalts, daB, wenn ein PrUfling so groBe Bildungsliicken auf
weist, daB er nicht als "Akademiker" aufzutreten fUr wiirdig 
befunden wird, das Examen als nicht bestanden gilt. Dagegen wird 
in Bildungsfragen ein Priifungspradikat nicht erteilt; auch hat sonst 
der ordentliche Professor, falls er nicht zugleich auch als Fach
professor prUft, keinen EinfluB auf das PrUfungspradikat. Der ordent
liche Professor kann selbst fUr jede einzelne PrUfung seine Rechte auf 
einen anderen, auch auBerordentlichen Professor delegieren, muB aber 
des ofteren selbst am PrUfungsgeschaft teilnehmen. Um eine uber
lastung der ordentlichen Professoren zu vermeiden, sind sie auf ihren 
Wunsch v<?n sonstigen Verwaltungsaufgaben (z. B. in Instituten, Semi
naren usw.) zu befreien. Fachvorlesungen halten sie entsprechend 
ihrem eigenen Gutdlinken. Jedoch solI fUr solche Studenten, die ihrem 
liblichen Fachstudium ein zwei- bis dreisemestriges, mit dem Dr. habil. 
abzuschlieBendes j~ildungsstudium« anfUgen wollen, ein sachgemaBer 
Studienplan zur Verfligung stehen, fUr dessen Aufstellung und Durch
flihrung in jedem Semester der Senat die Verantwortung tragt. Finan
ziell werden die ordentlichen oder Bildungsprofessoren stark heraus
gehoben; fi.ir sie gelten die Regeln der bisherigen Mindestgehalter fort, 
doch gibt es auch fUr sie keine Kolleggelder, sondern nur "personliche 
Zulagen" in individueller angemessener Hohe. Diese Zulagen werden 
aus einem Teil der von den Studenten auch weiterhin zu zahlenden 
Kolleggelder entnommen, stellen also keine neue Belastung des 
Universitatsetats darl ). 

Der .Haupteinwand gegen vorstehenden Vorschlag wird in der ver
meintlichen Entrechtung eines groBen Teils der bisherigen ordent
lichen Professoren liegen. Da vielleicht der Wiederaufbau unserer 
Kultur zweckmaBigerweise nicht mit der Opposition weiter Univer
sitatskreise belastet wird, konnte eine tJbergangsregelung getroffen 
werden, indem den bisherigen ordentlichen Professoren Amtsbezeich
nung und Vermogensrechte (mit den flir alle Beamten vorgesehenen 
Klirzungen) belassen werden und statt dessen nur intern oder zusatz
lieh die Bezeiclmung "Fachprofessor" fUr die spateren auBerordent
lichen Professoren, "Bildungsprofessor" fUr die kUnftigen ordentlichen 

1) Eine andere Moglichkeit ware, mehrel'e Universitiiten zu einel' uber
geordneten Bildungseinheit zusammenzufassen, die Fakultaten nicht an
zutasten und eine Anzahl von "Bildungsprofessoren", die an einer der 
Universitaten beheimatet sind, fiir das einheitliche Ganze einzusetzen. 
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Professoren eingefUhrt wird. Die vorstehend geschilderte sonstige 
Rechtsstellung fUr die kUnftigen ordentlichen Professoren tritt aber 
sofort, und zwar nur fUr die Bildungsprofessoren ein. 

Zur ersi'rnaligen Bildung des »Senats«) also des Gremiums der 
Bildungs-, spateren ordentlichen Professoren mUBte an jeder Universi
tat nach Anhorung angesehener Personlichkeiten des Bildungswesens 
yom Staate (Land, Provinz) ein Professor als Bildungsprofessor 
und Rektor ernannt werden, der seinerseits nun fUr jede Fakultat die 
Bildungsprofessoren zur staatlichen Ernennung in Vorschlag bringt. 
FUr den Anfang konnen, wenn in einer Fakultat weniger geeignete 
Personlichkeiten als in einer anderen vorhanden sind, aus einer 
Fakultat auch mehr, dafUr aus einer anderen nur einer oder zwei ent
nommen -werden. Bei allen VorschHigen sollen moglichst zwei Be
werber fUr jede Stelle genannt werden. Vor der endgliltigen Er
nennung holt die staatliche Behorde das Gutachten von auBerhalb 
der Universitat stehenden, sachverstandigen Personlichkeiten des 
Bildungswesens und Kulturlebens ein. Damit wird zugleich d~r Ein
bau der Universitat in das allgemeine Kulturleben auch nach auBen 
hin dokumentiert, da auch dies zum notwendigen Bestandteil einer 
das Ansehen der Universitaten hebenden Reform gehort. 

d) In den Rahmen einer solchen Reform wlirde ferner gehoren, 
daB die mit Rechtspersonlichkeit ausgestattete UniversiUit aus einer 
Staatsanstalt) zu der sie der absolute Staat des 18. Jahrhunderts ge
macht hatte, wieder zur Korperschaft wird. Das wlirde bedeuten, daB 
die bisherige staatliche Hochschulverwaltung eine Behorde der akade
mischen Selbstverwaltung wird, daB der Universitatsetat Eigendasein 
erhalt und im Staatshaushaltsplan nur mit dem ZuschuB des Staats 
erscheint, daB ferner nach und nach wieder eine eigene Fundierung 
der Universitat in eigenem Vermogen auBerhalb des Staatsvermogens 
entsteht und daB die Beamten der Universitat wieder mittelbare (nicht 
mehr unmittelbare) Staatsbeamte werden. Doch hangen diese Fragen 
aufs engste mit denen der allgemeinen Neuorganisation der Verwal
tung zusammen, fUr die vermutlich bereits die Siegermachte eine 
sta.rke Dezentralisation1 ) fordern werden, die hier durchaus im Inter
esse des deutschen Bildungswesens liegen kann. Es ist mehr eine 
technische Frage und muB einem besonderen Aufsatz an anderer 

1) tl'ber den Begriff vgl. Peters, Zentralisation und Dezentralisation 
(Verlag Springer, 1928). 

73 



Stelle vorbehalten bleiben, wie sich die Umwandlung der Universitat 
von einer Staatsanstalt zur Korperschaft verwaltungsmaBig im 
einzelnen auswirken wlirde. 

Wo eine derartige Neugliederung nicht durchftihrbar erscheint 
und wo - wie in Westdeutschland - mehrere Hochschulen in engem 
Raume zusammenliegen, konnen auch die dafUr besonders geelgneten 
Professoren jeder einzelnen Universitat zu einer Einheit fUr alle 
Hochschulen dieses Raumes zusammengefaBt und in planm1iP..igem 
Einsatz der hoheren Bildungsidee nutzbar gemacht werden. 

3. Manche deutschen Universitaten sind geistig verarmt, weil sie 
keine Theologischen Fakultiiten besitzen, die historisch wie faktisch 
bis auf den heutigen Tag vom Standpunkt der Universitas literarum 
unentbehrlich sind, schon weil sie nicht so eng fachlich begrenzt sind 
wie die anderen Fakultaten. Auch der Abwehrkampf, in dem die 
Theologischen Fakultaten jahrzehntelang standen, hat sie besonders 
lebendig gehaiten. Von dem in den anderen Fakultaten oft so lastigen 
Massehbetrieb und Geistesproletariat blieben sie verschont. Wohl 
jeder - auch der Nichtchrist -, der an einer Universitat mit Theo
logischer Fakultat oder, wie z. B. in Bonn, Breslau, MUnster, TUbingen 
usw., mit zwei Theologischen Fakultaten zu wirken Gelegenheit hatte, 
wird bestatigen, welch belebender EinfluB von ihnen auf die ganze 
Universitat ausstrahlte. Hervorragende Gelehrte, die es in jeder Hin
sicht mit denen der anderen Fakultaten aufnehmen konnten, sind aus 
den Theologischen Fakultaten beider Konfessionen hervorgegangen. 
Zwar bevorzugt der Heilige Stuhl seine eigenen bischoflichen Semi
narien (Theologische Hochschulen) vor den weltlichen Universitaten 
mit katholisch-theologischen Fakultaten; aber auch er dUrfte sich der 
schopferischen Krafte gern erinnern, die aus den katholisch-theo
logischen Fakultaten in Wissenschaft und Volk eingingen. Da diese 
Fakultaten meist enge FUhlung mit der Praxis haben, wird auch die 
Verbindung zwischen Universillit und Leben hier besonders gefordert. 

Was heute noch gegf3n die Theologischen Fakultaten vorgebracht 
wird, entspringt entweder absoluter Kirchenfeindschaft, wie sie fUr 
den Nationalsozialismus kennzeichnend war, oder beruht auf heute 
in Wissenschaftskreisen kaum noch ernst genommenem RUstzeug aus 
der lira finstersten Liberalismus' der Wende vom 19. zum 20. Jahr
hundert. Die sog. absolute Voraussetzungslosigkeit der Wissenschaft 
wird heute als Glaubenssatz fast allgemein abgelehnt. "Dogmatische 
Bindungen", Uber deren Berechtigung an anderer Stelle gesprochen 
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wird, sind gleichfalls nichts AuBergewohnliches, mogen sie auch 
bei anderen Wissensehaften und Weltanschauungen auf anderen Ge
bieten liegen. Ein Theologe kann auf Grund der Offenbarung, also 
gottlich inspirierter Sehriften, seine Forschung auf einem festerecl 
Boden beginnen als die meisten anderen Wissensehaftler, die auch 
von irgendwelchen vorausgesetzten objektiven Wahrheiten ausgeheil 
mlissen. Zudem ist es laienhaft anzunehmen, daB sich der Haupt
teil wissensehaftlieher Arbeit mit der Erforschung der Voraus
setzungen einer Wissenschaft befasse. Wenn ein Kirchenhistoriker z. B. 
bestimmte Stromungen auf dem Konzil von Trient erforseht, wenn der 
Moraltheologe an der Herausarbeitung und Verfeinerung christlieher 
Sittlichkeitsgrundsatze arbeitet, wenn Qer Kirchenrechtler die 
flir die Praxis der Ehe zwischen Katholiken wichtigen Normen 
nach' dem Codex iuris canonici, also einem in Kraft befindlichen und 
aueh in Deutschland tiiglich angewandten Gesetzbuch, untersucht oder 
als Apologet sich um einen rationalen Beweis flir das Dasein Gottes. 
die Existenz del' Seele u. a. bemliht oder wenn der Dogmatiker einen 
bestimmten Lehrsatz der Kirche, z. B. liber die Taufe, zu kliiren sucht 
-~- was tut er dann in Methode und Ziel anderes als Gelehrte anderer 
Fakultiiten't Er dient wie diese der Erforschung der Wahrheit, dazu 
im hochsten denkbaren Bereich, in dem es genau so objektive Tat
sachen gibt wie woanders, wenn sie auch schwieriger zu finden sind. 
und wenn deshalb als weitere Erkenntnisquelle die Offenbarung heran
gezogen wird, die der Nichtchrist als wissenschaftliche Grundlage 
zwar nicht anerkennt, die aber als mogliche ErkenntnisqueUe gar 
nicht leugnen kann. 

Jedenfalls konnen gegen die Theologischen Fakultiitcn heute ernst
haft keine Einwendungen von denen erhoben werden, die grundsiitz
lieh das abendHindische Bildungsideal bejahen und denen eine Ver
lebendigung geistiger Bildung an den Universitiiten am Herzen liegt. 

4. a) Wer die Universitiit wieder zur geistigen Bildungsstiitte um
walldeln will, kann nicht an der geistigen Struktur des Studenten 
vorlibergehen. Dieser muB erst wieder reif werden, Bildung in sieh 
aufzunehmen. Deshalb muB bereits die Hohere Schule ihn zu der in 
dem Aufsatz .,Das geistige Antlitz des klinftigen Gebildeten" gezeich
neten Personlichkeit zu gestalten versuehen, bewuBt ihrer erziehe
rischen Aufgabe und ihrem Charakter als allgemein bildende Schule. 
Flir die Masse der aus dem Felde zuriickkehrenden Studenten mliBte 
man meines Erachtens in Einflihrungskursen allgemeiner Art minde-
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stens ein Semester dazu verwenden, in ihnen erst einmal die geistigen 
Grundvoraussetzungen fUr jedes Fachstudium und fUr geistige 
Arbeit Uberhaupt zu schaffen. Am SchluB dieses Vorsemesters 
hatte von Fachhochschullehrern und Studienraten eine ZUlassungs
prUfung fUr die Universitat abgehalten werden sollen. Die Ergebnisse 
dieses Semesters wiirden wahrscheinlich zeigen, daB sich die Ein
fUhrung eines solchen EinfUhrungssemesters als Philosophicum beim 
Eintritt in die Universitat allgemein empfiehlt. Wenn die Hohere 
Schule ihre Aufgabe richtig erfUllt, wenn sie insbesondere nicht nur 
einem eigenen Bildungsziel im Sinne der Richertschen Schulreform 
der zwanziger Jahre nachkommt, sondern zumindest auch wieder 
bewuBt Vorbereitung auf die Hochschule treiben wiirde, ware ein 
solches EinfUhrungssemester vielleicht UberflUssig. 

b) Von groBter Bedeutung ist die geistige Betreuung der Studenten. 
Vor 1933 muBten wir erleben, daB die Studenten auBerhalb des Fach
lichen nur in allergeringstem MaBe noch einen geistigen Konnex mit 
ihren Lehrern hatten. Letztere erkannten zum groBten Teil ihre 
Bildungsaufgabe gegenUber den Studenten auBerhalb der Lehre ihres 
Faches Uberhaupt nicht mehr. Was oben als Verlust der Einheit der 
Kultur und als Aufgeben der Bildungsidee der Universitat gegeiBelt 
worden ist, hat hier seine praktische Folgerung sehr zum Schaden 
des deutschen Geisteslebens und damit mittelbar des ganzen Volkes 
gefunden. Auch hier ist es notwendig, von der im IV. Aufsatz dar
gelegten Bildungsidee ausgehend, den seit hundert Jahren veranderten 
sozialen Verhaltnissen Rechnung zu tragen. Hat schon unter den 
Professoren die allgemeine Bildungsidee mehr und mehr an Boden 
verloren, so ist dies noch weit mehr der Fall unter den Studenten. 

Das Massenproblem, das Hereinstromen weiter Kreise von Studenten 
aus Volksschichten, denen im Klassenstaat des 19. Jahrhunderts der 
Zugang zur Hochschule schon aus finanziellen GrUnden verschlossen 
war, stellt uns bildungsmaBig vor Aufgaben, die von den Universi
taten bisher kaum erkannt wurden, jedenfalls nicht nur mit einem 
Hinweis auf die Verschlechterung der schulischen Vorbildung beiseite
geschoben werden konnen. Der Zugang zur Universitat muB heute 
den Hochbegabten aZZer Volksschichten offenstehen; jede klassen
maBige Absonderung der Universitat beraubt diese wichtigel." Kraft
quellen, die sie sich fUr die evolutionare Entwicklung unserer Kultur
idee schleunigst nutzbar machen sollte. Aber wenn selbst viele Mit
glieder des Lehrkorpers den geistigen Zusammenhang mit der groBen 
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Kulturentwicklung des Abendlandes verloren haben, nimmt es da 
wunder, wenn viele Studenten "ungebildet" zur Hochschule kommen, 
weil sie Volkskreisen entstammen, in denen zwar ein starker Wille 
zur geistigen Aufwartsentwicklung besteht, denen aber die Moglich
keit fehlt, ihre Kinder bereits mit einem hohen Ma13 von Bildung der 
Universiiat zuzuflihren? Es entspricht nicht einer gewi13 hochzu
schatzenden Aristokratie des Geistes, sondern ist blind und reaktio
nar, vor der Auswirkung der modernen sozialen Probleme die Augen 
zu verschlie13en und die positive Mitarbeit an ihrer Losung als dem 
Wesen der Universitat zuwider abzulehnen·. Ebenso wie die Universitat 
und ihre Reprasentanten den Weg zur Einheit der Kultur und zu 
den reprasentativen Institutionen des modernen sozialen Lebens, zu 
den Gewerkschaften usw. finden mUssen, so mUssen auch Mittel ge
sucht werden, durch geistige Betreuung die Studenten zu gebildeten 
Menschen, nicht blo13 zu guten Fachspezialisten zu machen. 

Das bisher immer wieder empfohlene Allheilmittel zu diesem Ziele 
hin ist die Forderung der zwangsweisen Teilnahme an Vorlesungen 
anderer Fakultiiten. Gewi13 ist es besser als gar nichts, wenn Juristen 
und Mediziner Vorlesungen in der Philosophischen, Fakultat horen; 
doch ist das meist ein allzu dUrftiger Ersatz fUr wirkliche Bildungs
mittel. Nur sehr wenig ist damit gewonnen, wenn der Student da
durch in die Spezialvorlesung eines Fachspezialisten gerat; denn 
nicht die Kenntnis von Einzelheiten und Forschungsergebnissen frem
der Gebiete fUhrt zur allgemeinen Bildung, sondern dazu bedarf es 
der Erweckung des Interesses fUr die geistigen Grundlagen unserer 
Kultur, der Belebung des Willens zur Gesamtschau, der Gewinnung 
fester Ma13stabe fUr Wertvolles und Wertloses, der Entstehung eines 
unbestechlichen kritischen Sinnes und der Anregung zu eigenem, selb
standigem N achdenken, auch Uber Probleme au13erhalb des eigenen 
Fachgebiets. Nur ein kleiner Teil der Vorlesungen der Philosophischen 
Fakuliaten erfUllt diese Voraussetzungen. Die Personlichkeit des 
Professors als Erzieher und Bildungsvermittler wird dabei oft nicht 
genug ausgenutzt. 

Vielleicht bietet zusiitzlich ein anderer WegJ insbesondere in den 
Gro13st1idien, die Moglichkeit, zur Bildung der Studenten zu gelangen 
und insbesondere jenen aus der Masse des Volkes emporsteigenden 
Begabungen die Bildungswerte zu vermitteln, die ihnen das Eltern
haus aus sozialen GrUnden nicht mitzugeben vermochte. Das bewahrte 
englische College-System konnen wir unter unseren Verhaltnissen 
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nicht einfUhren, vielleicht aber durch Lockerung dieser Idee einen Teil 
seiner Vorteile uns dienstbar machen. 

Mir scheint, an einem Orte sonten sich diejenigen Lehrer samt
licher in dieser Stadt vorhandenen Hochschulen, die dafUr geeignet 
und gewillt sind, Uber aIle Fakultaten hinaus in den besonderen Dienst 
der Bildung, Erziehung und geistigen Betreuung der Studenten stellen. 
Brauchbar sind nur Hochschullehrer, die selbst von der Bildungsidee 
der Einheit der abendlandischen Kultur durchdrungen sind und die 
freiwillig die neue Aufgabe Ubernehmen wollen. Diesen Lehrern 
werden fUnfzig bis siebzig in ihrer Nahe wohnende Studenten zur 
geistigen Betreuung zugewiesen. Wenn auch bei der Zuweisung 
etwaige WUnsche dieser Studenten nach Moglichkeit berUcksichtigt 
werden solI ten, so ist doch wesentlich, daB nicht etwa nur Studenten 
der gleichen Fakultat zu demselben Professor kommen. Je bunter 
die Zusammensetzung der Studenten nach Hochschulen, Fakultaten, 
Geschlecht, politischer und weltanschaulicher Herkunft ist - z. B. 
in Berlin: Theologen, Juristen, Mediziner, Philologen, Naturwissen
schaftler, Landwirie, Kaufleute, 'Techniker, Musik- und Kunstschliler 
usw. -, um so besser flir den erstrebten Zweck. Wochentlich solI en 
in den Abendstunden zweimal etwa drei- bi!, vierstUndige Zusammen
kUnfte in einem gemUtlichen Raume (der vielleicht am Tage einer Be
horde dienen mag) auf~erhalb der Hochschule stattfinden. Die Teil
nahme ist freiwillig. An diesen Abenden soIl unter Leitung des 
Lehrers (Tutors) wie in einer gebildeten Familie liber all das ge
sprochen werden, was fUr das Geistesleben aktuell und wesentlich 
ist. 1st z. B. ein interessantes Theaterstlick auf dem Spiel plan eines 
Theaters, so werden einige Studenten des Kreises es besuchen und 
darUber kritisch berichten. Wesentliche neue BUcher, das Niveau 
Uberragende Zeitungsartikel, wichtige politische Ereignisse usw. 
werden besprochen. Kunstausstellungen, kulturelle Geschehnisse son
stiger Art, gelegentliche historische RUckblicke u. a. m. werden 
weiteren aktuellen Stoff zur Unterhaltung bieten. Die Studenten 
werden aus ihren Fach- und allgemein bildenden Vorlesungen Pro
bleme zur Erorterung stellen. Wenn einmal kein konkreter aktueller 
Gegenstand vorhanden ist, wird der Hochschullehrer selbst die not
wendigen Anregungen zu geben haben. Auch die Pfiege des geselligen 
Lebens und die Erziehung zur Geselligkeit von Niveau bildet ein Ziel 
dieser ZusammenkUnfte, das um so wir:htiger ist, als das studentische 
Verbindungswesen der alten Art zur Zeit nicht aufleben wird. Die 
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Versehiedenartigkeit der Teilnehmer in fachlieher, weitansehaulicher 
und politischer Beziehung sichert bei einigermaBen gesehickter FUh
rung Iebendige Aussprachen, vermittelt Bildungswerte, weekt Inter
esse und kritisehen Sinn, Ubt die saehliehe Vertretung der eigenen 
Meinung, fUhrt zu Toleranz und demokratisehen Lebensformen. Der 
Ieitende Professor (Tutor) braueht nieht alles zu wissen; er muB 
aber selbst eine allgemein gebildete Personliehkeit, mun gerade das 
sein, wozu die jungen Studenten erzogen werden sollen. Die Aufgabe 
ist gewin sehwierig; die Universitat kann ihre Geltung aber nur be
haupten und wiedergewinnen, wenn sie die geistige FUhrung der 
Studenten wieder Ubernimmt und sich wieder zur Bildungsstatte 
maeht. Wo im Lehrkorper nieht genUgend Krafte zu find en sind, 
mUssen Erganzungen von auBerhaIb, gegebenenfalls dureh Zusammen
fassung mehrerer Hoehsehulen benaehbarter Raume, herangezogen 
werden. 

c) Zweifellos ist der Massenandrang von Studenten, die lediglieh 
Faehwissen fUr die spatere AusUbung eines akademisehen Berufs 
erlangen wollen, ohne wirkliehen Bildungsdrang und -willen zu be
sitzen, mitveraniwortlieh fUr das geistige Absinken der Universitat. 
Die Fragen, ob nieht fUr sehr viel weniger Stellen ais bisher eine 
akademische Bildung gefordert werden sollte, ob also das Be
rechtigungswesen nieht weiter abgebaut werden konnte, inwieweit die 
Zahl der hoheren Beamten vermindert werden sollte und ihreGesehafte 
den oberen Beamten, die etwa dureh die Verwaltungsakademien naeh 
Absehlun ihrer eigentliehen Berufsausbildung fortgebildet werden, 
Ubertragen werden konnen, soll in anderem Zusammenhang gestreift 
werden;. sie stehen aber durehaus in Beziehung zur Universitatsreform. 
Denn wenn eine in allgemeiner Hinsieht geistig uninteressierte Masse 
von Studenten auf der Hoehschule erseheint, gibt es fUr diese nur 
zwei Mogliehkeiten: entweder die vielen Ungeeigneten sehieunigst 
zu entfernen oder aber ihren BedUrfnissen Reehnung zu tragen auf 
Kosten des Gesamtniveaus. Tatsaehlich hat man - vielfaeh unfahig 
zur Ausmerzung Unbegabter oder Trager - den Ietzten Weg be
schritten und damit ein gut Teil der Bildungsaufgabe der Universitat 
unbewuBt aufgegeben. 

d) Da die ReifeprUfung an der hoheren Sehule ihre Aufgabe yom 
Standpunkte der Universitat nieht erfUllt hat, ja nach der Riehert~ 
sehen Sehuireform gar nieht erfUllen sollte, bleibt die EinfUhrung 
einer H ochschulzulassungspru/ung am AbschluB des oben vor-
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geschlagenen Einflihrungssemesters meines Erachtens unerliiBlich. 
Zwar steht zu hoffen, da.13 die klinftige Handhabung der Reifeprlifung 
sie fUr die spiitere Zeit wieder Uberfllissig machen wird; doch 
bedarf die gro.l3e Masse cler jungen Leute, die in der national
sozialistischen Ara wenig gelernt und dann gar wiihrend des Krieges 
mit vollig ungenligender Bildung das Reifezeugnis formal erhalten 
hat, einer scharfen Durchsiebung nach ihrem Bildungsstand. Lie.l3e 
man solche Menschen ungeprlift ins Fachstudium hinein, so wlirden 
sie erstens dessen Niveau erheblich senken, da sich schlieBlich 
jeder Dozent im Unterricht der geistigen Auffassungskraft der gro.l3en 
Mehrzahl seiner Horer anpassen mu.l3, und zweitens wlirde bereits 
jetzt im frlihesten Stadium die mit den anderen Reformen versuchte 
Umgestaltung der Hochschule zur Bildungsstatte illusorisch; der
artig unvorgebildete Studenten wlirden bei genligenden Geistesgaben 
vielleicht ihr Fach handwerklich so weit erlernen konnen, da.13 sie das 
fachliche Staatsexamen bestehen wlirden, aber ungebildet bliebe der 
gro.l3te Teil nach wie vor - und das ist es, was verhindert werden 
rou.l3. Der Einwand, da.13 damit fUr das Berufsleben der jungen Leute 
ein weiteres Halbjahr verlorengeht, ist nicht durchschlagend. Dieses 
Halbjahr geht auf Rechnung des Nationalsozialismus, durch dessen 
Katastrophenpolitik der deutschen .Jugend noch viel mehr geraubt 
worden ist. Man darf aber nicht klar erkannte bildungsma.l3ige Not
wendigkeiten au.l3er acht lassen, um dem Nationalsozialismus die 
Folgen seiner Kulturlosigkeit im Bildungswesen abzunehmen. Ein 
gro.l3er Teil der Jugend sieht auch ein, da.13 er nicht genligend vor· 
bereitet ist fUr ein erfolgreiches Universitatsstudium. Man wird klar 
zum Ausdruck zu bringen haben, wo die Grlinde fUr die Notwendigkeit 
eines EinfUhrungssemesters und eiper Hochschulzulassungsprlifung 
liegen. Keinesfalls darf aber das Einflihrungssemester bereits ein 
Fachsemester werden; erst nach B;:;stehen der Zulassungsprlifung 
wird eine Entscheidung des Studenten entgegengenommen, in welcher 
Fakultiit er eingeschrieben werden will. Da.13 die Zulassungsprlifung 
ihren Zweck nur erflillt, wenn sie streng und ernsthaft gehandhabt 
wird, ist selbstverstiindlich, Uber ihren Inhalt konnen. jederzeit 
Vorschlage vorgelegt werden; die Heranziehung von Lehrern hoherer 
Lehranstalten als Mitprlifer erscheint zweckmii.l3ig, um flir das 
klinftige Abiturientenexamen bereits richtunggebend zu wirken. Man 
hat auf diesem Wege zu verhindern, da.13 die Universitat die Auf
nahmestatte eines geistig armen Proletariats wird! 
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e) Aber dariiber hinaus muB der Student aus eigenem Antrieb dazu 
gebracht werden, bildungshungrig zu werden und diesen Hunger 
selbsilindig auch auBerhalb der Universitatsbaulichkeiten zu stillen; 
es kann und darf hier nicht alles "befohlen" werden. So wird beim 
Wiederaufbau der studentischen Bunde dem Rechung zu tragen sein. 
Das alte Verbindungswesen verdient nur dann eine Erneuerung, wenn 
es sich selbst in die Verwirklichung des neuen Bildungsideals wirksam 
einzuspannen vermag. Die in anderen Aufsiitzen geforderte Einheit 
unserer Kulturauffassung erfordert, daB der Student sich auch in 
anderen Zweigen unseres Kulturlebens umsieht, daB er sich ebenso 
mit religiosen Fragen wie mit der Kunst befaBt. Kirchen und Kunst
organisation en werden daher sich gleichfalls der Bediirfnisse und der 
besonderen Lage des Studenten anzunehmen haben, um .ihm Anteil 
an dem von ihnen betreuten Teil des Kulturlebens zu gewahren. 

5. Einer besonderen Untersuchung bedarf die Geisteslage an den 
Technischen Hochschulen sowie sonstigen Spezialhochschulen, wie 
I<'orsthochschulen, Landwirtschaftlichen Hochschulen, Wirtschafts
hochschulen, Bergakademien, Tierarztlichen Hochschulen usw. Zwar 
liegen hier - etwa in Gestalt der allgemeinen Fakultiiten der Tech
nischen Hochschulen - ausbaufahige Ansiitze vor, doch war die Lage, 
bildungsmaBig gesehen, hier recht traurig und ist in ihrer Trostlosig
keit bloB deshalb nicht so klar erkannt worden, weil an den Universi
taten selbst so vieles im argen lag. Es gibt meines Erachtens auf 
weitere Sicht bloB dreL Wege: entweder man beIaBt es bei der 
Spezialisierung auf die Fachhochschule und verzichtet darauf, den 
Absolventen dieser Anstalten iiberhaupt Bildungsgut zu vermitteln 
und sie zu gebildeten Menschen zu machen, oder man gliedert die 
Fachhochschulen irgendwie - was ja ortlich verschieden ist - an eine 
Universitiit an und bringt, solange das in einem ubergangsstadium 
noch nicht erreicht ist, eine von Fall zu Fall verschiedene Zwischen
lOsung, die an der kiinftigen Universitiit ihr Vorbild zu nehmen hatl); 
endlich kann man die Umwandlung der Fachhochschule in eine 
UniversiHit mit fachlicher Beschrankung durchfiihren. Es wiirde 
den Umfang und Zusammenhang dieses Aufsatzes zu sehr belasten, 
wenn hier auch nur beispielsweise ausgefiihrt wiirde, wie ich mir 
eine solche Gestaltung etwa denke. Die in eine "Technische Universi
tat" umgebildete friihere Technische Hochschule in Berlin-Charlotten-

~) Vgl. hierzu Jaspers, Die Idee der Universitat 1946. 
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burg hat diese Mangel erkannt und bemilht sich, wie die Aenderung 
des Namens beweist, die hier gezeichneten Mangel zu ilberwinden. 
Mit Spannung kann man dem Ergebnis bei Dozenten und Studenten, 
aber aueh im Lehrplan entgegensehen. 

C. 1. Bei den piidagogischen Problemen der Universitat handelt es 
sich zunachst urn die Verbindung von FOTschung und LehreJ die im 
vergangenen Jahrhundert das Kernstilek der deutsehen Hoehsehule 
ausmaehte. Man ging davon aus, daB die wissEmsehaftliche Arbeit als 
solehe eine Bildungskraft darstelle, und daB diese am besten zur 
Geltung komme, wenn der Student sozusagen in die geistige Werk
statt seines Lehrers eindringe. Je vorzilglieher der Forseher, urn so 
besser ist dann die Lehre, die der Student erhielt - so meint diese 
Ideologie. Logiseherweise dilrfte es naeh dieser Ideologie auch keinen 
festen Studienplan geben, da der Student an den Ergebnissen der 
jeweiligen Arbeit des Forschers seinen Geist bilden solIe. Seit man 
aber nieht mehr urn der Bildung willen studiert, sondern urn ein 
bestimmtes wissenschaftliches Rilstzeug zu erhalten und ein Wissen 
zu erwerben, das in Examina iiberprilft werden kann, sind derartige 
Ideen liberholt. Der akademische Lehrer muB sich meist auf den 
Vortrag studienplanmaBig bestimmter "i'rilfungsgebiete usw. fest
legen, und der Student muB sieh bestimmte Dinge geistigen Wissens 
aneignen. Dadurch kommt es, daB der einzelne Dozent keineswegs 
mehr in erster Linie aus seinen eigenen Forschungen in den Vor
lesungen vortragt, sondern in gewissem Sinne ein enzyklopadisehes 
Wissen. Trotzdem hat man insofern an der Verbindung von 
Forschung und Lehre festgehalten. als zum Dozenten und erst 
reeht zum Professor niemand ernannt wird, der nieht seine 
Qualitat als Forseher dureh selbstandige wissensehaftliehe Lei
stungen erwiesen hat. In der Praxis der letzten filnfzig Jahre 
ist mehr Wert auf die Leistungen als Forscher denn als Lehrer 
gelegt worden, da naturgemiiB nieht beide Befahigllngen bei der 
gleiehen Personliehkeit in gleiehem MaBe vorzllliegen brauehen. Da 
nun mehr und mehr Studenten ohne inneres wissensehaftliehes Inter
esse zur Universitiit kamen, sondern dort nur ein Prilfungswissen sieh 
aneignen wollten, blieben sie vielfaeh enttiiuseht dem Unterricht fern 
und suchten sich ihr Wissen auf andere Weise, z. B. bei Repetitoren, 
zu erwerben. Die Vermassung hat es dahin gebraeht, daB in manehen 
FakulUiten, insbesondere den Reehts- und Staatswissensehaftliehen 
sowie den Medizinischen, die weitaus groBere Zahl der Studenten 
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Professor und Universitat nul' nach der padagogischen Wirkung be
wertet und den hervorragenden Forscher, der ein schlechter Lehrer 
(von dem Standpunkt dieser praktisch orientierten Masse aus ge
sehen) ist, ablehnt. 

Soll man diesem Bedlirfnis der groBen Menge nachgeben? Soweit 
es innerlich mit der Struktur der Universitat vereinbar ist, ja, darliber 
hinaus aber nicht. Es ware unverantwortlich, die Universitat wieder 
zu einer Bildungsstatte von Ruf machen zu wollen, dabei aber gleich
zeitig die Forschungsaufgabe aus ihrem Bereich zu losen. Die Ver
bindung von Forschung und Lehre hat sich jahrzehntelang bewahrt, 
hat insbesondere auch den geistigen Hochstand der Lehre in eine Zeit 
hinliberretten lassen, in der alle Tendenzen auf Nivellierung drangten. 
Man wird aber bei neuen Berufungen, insbesondere bei den Bildungs
professoren, auf die padagogischen Fahigkeiten des Professors mehr 
Wert legen mlissen als bisher; man sollte auch jungen Dozenten 
Gelegenheit geben, praktische Unterrichtslibungen - wie Studien
referendare und Anwarter fUr d~n Lehrerberuf - abzuhalten und dabei 
padagogische Fahigkeiten zu entwickeln. Aber die Forschung aus den 
Universitatsaufgaben zu streichen, hieBe das Kind mit dem Bade 
ausschlitten und der Universitat die wichtigste geistige Grundlage 
nehmen, die ihr bis heute geblieben ist und auf der sic noch bis in 
die jiingste Zeit erstklassige Ergebnisse aufweisen kann. 

2. Diese Grundauffassung verpfiichtet aber dazu, den Lehrbetrieb 
so weit wie moglich zu verbessern. Das geschieht zunachst durch 
geeignete Shtdienreformen, die hier freilich nicht fUr aIle Gebiete 
enlwickelt werden konnen. rch beschranke mich daher auf das 
mehreren Fakultaten Gemeinsame, schicke aber voraus, daB man auch 
hierbei nicht zu viel von Organisationsanderungen erhoffen soll; denn 
kein Mensch, auch kein Hochschullehrer, kann seine Mangel ganz ver
leugnen. Reglementierungen des Unterrichts sind ein zweischneidiges 
Schwert: der gute Padagoge bedarf ihrer nicht, und beim schlechten 
Padagogen andern sie wenig, ja nehmen ihm so gar mit der 
Unbefangenheit eine Hauptquelle seiner Lehrbeflihigung. 

Im allgemeinen sind die Studienpliine zu vielseitig und 'umfangreich; 
sie verflihren zu oberfiachlichem Vielwissen oder reizen den Studenten, 
die Waffe anzuwenden, die er gegen schlechte Piidagogik heute be
sitzt: das Schwiinzen. Man muB sich wieder klarmachen, daB nicht 
Wissensanhiiufung, sondern geistige Schulung und Bildung Ziel des 
Universitatsstudiums ist. Daher sollten die Studienpliine auf die 
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wesentlichen Teile des betreffenden Fachs beschrankt werden. Wer 
richtig studiert hat, muE mit dem weniger wesentlichen Rest allein 
fertig werden. Ueberhaupt sind starre Studienplane, nach denen jedes 
It'ach belegt sein mul3, als unakademisch abzulehnen; Studienplline 
sollen nur Ratgeber fUr ein geordnetes Studium, keine Zwangs
jacken sein. 

Die Lehrmethode ist moglichst aufzulockern. Semesterlang nur 
reine Vorlesul}gen drohen die Aktivitat und das Interesse des 
Studenten zu ertoten; daher empfiehlt sich die Verstarkung der 
Ubungen und Seminare. Erwiinscht ist zweifellos auch eine Auf-
16sung vieler Vorlesungen in Frage und Antwort; aber das erfordert 
so viel mehr Zeit fUr Bewaltigung des gleichen Stoffes, daE eine 
solche allgemeine Forderung weitgehend illusorisch ware. Wenn aber 
der Professor klinftig sowohl durch eine gewisse padagogische 
Schulung gegangen ist als auch um die starkere Aktivierung im 
Ullterricht sich bemlihl, ist bereits viel gewonnen. Das, was die 
privaten Repetitoren auf manchen Fachgebieten bringen, ist nicht 
bloE sinnlose Einpaukerei, wie oft angenommen wird, sondern besteht 
vielfach in einem padagogisch vorzliglichen Unterricht, der das 
WesenUiche klar herausarbeitet und es in Frage- und Antwortspiel 
zum wirklichen Besitz des Studenten werden laEt. Der Umfang, den 
das Repetitorenwesen bei den Juristen angenommen hat, kann nur 
mit. einem wirklichen Bedlirfnis erklart werden, dem die Hochschule 
weit mehr als bisher Rechnung tragen muE, indem sie das Beste von 
der Methode des Privatrepetitors libernimmt. DaE das auch beim 
akademischen Lehrer moglich ist, haben zwei Repetitionskurse flir das 
gesamte Rechtsgebiet gezeigt, die ich im Jahre 1934 mehrere Monate 
hindurch auf der Insel Sylt selbst mit drei Assistenten (Dr. Friedrich, 
Kattenstroth und Kleinke) abgehalten habe und die eine grBEere 
Anzahl von Studenten, die sich diesen Kursen anvertraut haben, nicht 
nur befriedigt und yom Privatrepetitor abgezogen haben, sondern sie 
auch weit liberdurchschnittliche Examensergebnisse erreichen lieEen. 
Solange die Universitat nicht aus eigener Kraft im freien Wettbewerb 
den Privatrepetitor liberwindet, leidet ihr Unterrichtsbetrieb an einem 
wesentlichen Mangel. 

Aber auch der Student muE sich bei aller Kritik des Universitats
unterrichts immer wieder zum BewuEtsein bringen, daE manche MiE
stande einfach in den Miingeln seiner eigenen Vorbildung liegen und 
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da6 er zuerst selbst die bei ihm vorhandenen LUcken schlie6en sollte 
und erst dann seine Forderungen stellen kann. 

3. Yom Standpunkte der Bildungsaufgabe der Universitat wie des 
Unterrichts besteht in den gr06en Fakultaten mit vielen Studenten 
das dringende BedUrfnis, Lehrer und Schiller naher zusarmmenzufuhren. 
Das menschliche Vorbild des Lehrers, der Geist seiner Arbeit, die 
Bildungswerte, die der Lehrer im Umgang den Studenten Ubermitteln 
konnte, kommen. heute vielfach nicht zur Geltung. Es ist bekannt, 
da6 dies nicht am basen Willen der Professoren, sondern an deren 
trberlastung liegt; man braucht ja nur an die riesige Arbeitsleistung 
der in Kliniken tatigen medizinischen Professoren zu denken. Trotz
dem hangt von der Lasung dieses Problems viel fUr die Geltung der 
Universitat abo Jedem Professor mu6 zum Bewu6tsein kommen, da6 
er neben den Forschungsaufgaben auch die Lehraufgabe hat, die sich 
nicht in der Abhaltung von Vorlesungen, Anregung und Durchsicht 
von-Dissertationen usw. erschapft; er mu6 sich auch den Studenten 
irgendwie menschlich widmen. Es ware unsinniger BUrokratismus, 
hier anzuordnen, wie das geschehen solI. Die Lasung ist von Fall 
zu Fall sowohl fUr die einzelnen Lehrer als auch fUr die Studenten 
verschieden; aber jeder mufJ hier etwas tun. Besser ist es, er halt 
eine Vorlesungsstunde im Semester weniger und widmet sich die 
entsprechende Zeit einzelnen Studenten oder kleineren Gruppen. Auch 
die persanliche Verbindung zu studentischen BUnden und Verbanden 
fiillt in diesen Bereich. Kleine festliche Veranstaltungen und ahnliches 
kannen auch die Beziehungen zwischen dem Dozenten und seinen 
SchUlern freundschaftlicher und kameradschaftlicher gestalten. 

Neben der unentbehrlichen FUhlungnahme zwischen Professor und 
Studenten steht als Erganzung die Betreuung durch Assistenten, 
die - im Gegensatz zu vielen Fallen frUher - im Sinne und in Ver
bindung mit den einzelnen Professoren arbeiten mUssen, und zwar 
nicht nur im wissenschaftlichen, sondern auch im menschlichen Bereich. 
Sie haben z. B. die Aufgabe, den Professor auf einen besonders 
schwierigen Menschen, auf besonders begabte oder auch zurUck
bleibende Studenten hinzuweisen und dadurch das personliche Ein
greifen des Professors zu veranlassen. Sollten irgendwelche Gemein
schaftswohnungen fUr Studenten errichtet werden, so gehort dorthin 
auch ein Professor oder zumindest ein Assistent, der sich der 
Studenten annimmt, ihre Diskussionen anregt usw. Wenn auch in 
solchenGemeinschaftswohnungen selbstverstandlich eine Hausordnung 
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innegehalten werden mu~, so sollte man doch alle Ankliinge an die 
oft militaristisch aufgezogenen Kameradschaftshiiuser des National
sozialismus vermeiden. Student sein ist kein Beruf, sondern eine 
Berufung, in deren Erfiillung der junge Mensch mit Leib und Seele 
aufgeht, die ihm zwar Miihen und Konflikte nicht erspart, die er aber 
nicht als Last, sondern als ethische Verpflichtung empfindet. Wenn 
der Student sich auf den "freien" Sonnabendnachmittag und Sonntag 
freut, ist bereits etwas nicht in Ordnung! 

4. Der piidagogische Sektor ist auch das geeignete Betiitigungsfeld 
der studentischen Selbstverwaltung. Wiihrend der Charakter der 
Universitat als Bildungsstiitte studentischer Betiitigung wenig Raum 
liiJU, weil die ersten Semester der Universitat noch zu fremd 
gegeniiberstehen und die letzten Semester ihre Examenssorgen haben 
sowie weil der standige Wechsel" der Studenten ein dauerndes Fluk
tuieren zur Folge hat, in dem keine auf liingere Sicht abgestellte 
Bildungsarbeit zur Durchftihrung kommen kann, werden hinsichtlich 
des Unterrichts laufend studentische Interessen beriihrt. Fakul
tiitsweise sollten die Studenten sich organisieren und hier 
in Selbstverwaltungsgremien gleichzeitig iiberhaupt die Selbst" 
verwaltung, Miimgung, Toleranz, Ausgleich von Interessengegen
satzen usw. lernen. Alles, was im vorstehenden zur "Lehre" beriihrt 
wurde, kann Gegenstand der Fiirsorge und von Anregungen der 
Selbstverwaltungsorgane sein. Auch hier ist engste Fiihlung dieser 
Organe mit einzelnen oder allen Professoren, insbesondere dem Dekan 
am Platze. Die Studenten lernen, ihre Wtinsche klar formuliert vor
zutragen, und werden versuehen, sie geschickt bei den Professoren 
durchzusetzen. Diese konnen dankbar sein, auf diese Weise zu 
erfahren, was der Student haben moehte, und konnen im Ausgleieh 
mit den wissenschaftliehen Erfordernissen ihren Unterricht dem
gema~ einrichten. 

Ausscheiden mu~ freilieh aus den studentisehen Selbstverwaltungs
organen die Erorterung allgemeiner politischer Fragen. Es handelt 
sich hier urn eine Beru/sorganisation; tiberschreitet diese ihre Zu
standigkeit, tiber berufliche, d. h. akademisehe, insbesondere Lehr
fragen zu beraten und Vorschlage zu machen, muB sie yom Rektor 
kurzerhand zur Ordnung gerufen oder aufgelOst werden. 

D. Die Erziehungsau/gabe der UniversiUit ist im vorstehenden 
schon wiederholt berticksichtigt, so daB bereits Gesagtes nicht wie
derholt zu werden braucht. Voraussetzung fiir erfolgreiehe Erziehung 
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des Studenten ist - neben der Anerkennung dieser Aufgabe auch 
flir Vorlesungen, Dbungen und Seminare - die erwahnte person
liehe Zusammenflihrung von Lehrern und Studenten sowie der Ein
bau der Assistenten mit diesem Ziele. Freilich wird das Ideal hier 
aus einem ganz anderen Grunde niemals voU erreicht werden: es 
fehlt der deutschen Universitat wie dem ganzen deutsehen Geistes
leben die einheitliche Grundhaltung, die zu allen Lebensgebieten 
SteHung zu nehmen vermag. Seit dem Verlust dieser Einheit zu Ende 
des Mittelalters ist die Zersplitterung immer groBer geworden. Es 
besteht zur Zeit keine Aussieht, Universitaten einheitlicher welt
anschaulicher Pragung in Deutschland zu erhalten; mit ihnen waren 
viele Probleme von selbst ge16st. So mlissen wir denn versuchen, 
in dem im Aufsatz IV aufgezeigten, noch zu gewinnenden Bildungs
ideal wenigstens ein solches MaB von innerer Einheit zu gewinnen, 
daJ3 wir der deutschen Universitat liberhaupt erst wieder eine Er
ziehungsaufgabe zumuten konnen. Unabhangig davon muB schon 
jetzt der gesamte Unterrieht yom Geiste eehter Demokratie und 
VOlkerverstandigung getragen sein und der heutigen geistigen Ver
wirrung vieler Studenten taktvoll Rechnung tragen, urn sie einst
mais zu nlitzlichen Mitgliedern der menschlichen Gesellsehaft, nieht 
aber zu nationalistischen Chauvinisten, zu Faschisten, zu Reaktiona-"' 
ren oder gar zu Heuchlern werden zu lassen. 

E. 1. DaB die Universitaten, insbesondere die groBstadtischen, 
dem Leben teilweise entfremdet sind, ist teilweise zutreffend. Ursache 
ist hier einmal die schon erwahnte fachliche Spezialisierung, 
dann aber auch das nicht unberechtigte Insichgehen, als die Umwelt 
dureh Technisierung, Oberflaehlichkeit usw. sich mehr und mehr yom 
Geistigen abwandte. Tatsachlich ist nicht minder der umgekehrte 
Vorwurf am Platze, daB namlich im Laufe der letzten Jahrzehnte -
nicht einmal nur wegen des Nationalsozialismus - das Leben selbst 
immer ungeistiger geworden ist und der moderne Mensch - durch 
Liberalismus objektiver WertmaBstabe beraubt, durch den National
sozialismus mit undurchdachter Afterwissensehaft geflittert - das 
Interesse an der Erforschung der Wahrheit und an mlihsamer Er
arbeitung wissenschaftlieher Gedankengange mehr und mehr verloren 
hat und in opportunistischer EinsteHung nur noeh Technik und Natur
wissenschaften gelten lassen will. 

2. Der Vorwurf einer Entfremdung zwischen Theorie und Praxis 
wird vielfach gegen die Juristischen Fakultaten - niemals gegen 
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'I'heologen und Mediziner - erhoben. Er ware, soweit er liberhaupt 
berechtigt ist, leicht zu beseitigen, wenn niemand habilitiert odeI' 
mit einem rechtswissenschaftlichen Lehrauftrag versehen wiirde, del' 
nicht wenigstens das Assessorexamen zusatzlich zwei Jahre juristi
scher Praxis hat. Auch durch zeitweise Heranziehung von Pro
fessoren als Beisitzer zu den Gerichten und als Referenten in Ver
waltungsbehorden konnten hier vorhandene Mangel abgestellt werden; 
nur mu.13 man berlicksichtigen, da.13 ein Professor durch Vorlesungen, 
deren Vorbereitung, Prlifungen, eigene Forscherarbeit, Verfolgung 
der gesamten Literatur seines Faches sowie durch seine allgemeinen 
Bildungsaufgaben, mancherlei Ehrenamter usw. vielfach bereits heute 
so liberlastet ist, und zwar auch in del' vorlesungsfreien Zeit, die mit 
Unrecht meist als "Ferien" bezeichnet wird, da.13 eine dauernde Tatig
keit in del' Praxis nicht noch hinzukommen kann. Auch die manch
mal von del' Blirokratie bekampfte gutachtliche Tatigkeit von 
juristischen, medizinischen und technischen P~ofessoren ist geeignet. 
der Verbindung von Theorie und Praxis zu dienen, wie liberhaupt 
die Verordnungen und Erlasse liber Nebenbeschaftigung von Beamten 
flir Professoren nicht passen. 

Endlich werden der Professor, insbesondere der Bildungsprofessor. 
und die flir diese Professuren in Betracht kommenden Fach
professoren sich ihrer reprasentativen Aufgaben im librigen Kultur
leben au.l3erhalb der Universitat wieder bewu.l3t werden mlissen. 
Wenn die Universitat ihr Ansehen im Volke und in del' gebildeten 
Offentlichkeit wiedergewinnen will, so mu.13 die letztere die Teilnahme 
der amtlichen Reprasentanten des wissenschaftlichen Lebens - nicht 
nur die Universitatsorgane - bei allen wesentlichen kulturellen 
sowie wissenschaftlich-fachlichen Veranstaltungen in dem von der 
Universitat betreuten Raum feststellen konnen. Auch durch Vor
trage aus dem eigenen Fach VOl' verschiedenen Volkskreisen, z. B. in 
Verwaltungsakademie, Volkshochschule, wird wenigstens ein Teil der 
Professoren den Beweis zu liefern haben, da.13 die Universitat keine 
weltfremde Einrichtung ist, sondern auch durchaus die geistigen 
Bedlirfnisse au.l3erhalb ihrer Mauern zu befriedigen vermag. 

Endlich sei an dieser Stelle ein Wort der sogenannten freien, d. h. 
nicht in Universitiiten organisierten Wissenschaft gewidmet. In 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Wissenschaftsakademien usw. amtlich, 
in anderen Fallen privat, lebt die Forschung ihr besonderes Dasein. 
Das ist sehr zu begrii.l3en. Je mehr Kreise sich zur ernsten Pflege der 
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Wissenschaft zusammentun, um so mehr entlasten sie den Staats
haushalt von Kulturausgaben. DaE auch Umfang und Leistungen 
privater Gesellschaften bedeutend sein und weit Uber die Staats
grenzen reichen konnen, dafUr bietet ein Beispiel die 1941 von der 
Gestapo aufgeloste (katholische) Gorres-Gesellschaft, die hoffentlich 
bald wieder erstehen wird. Diese Privatgesellschaften mit ihren Uber
staatlichen Wissenschaftsbeziehungen konnen einen ersten und wesent
lichen Beitrag zur Wiederannaherung deutschen Kulturlebens an das 
uns bisher feindliche Ausland leisten. Die offentlichkeit sollte sich 
schon aus diesem Grunde um ihr Wiedererstehen bemlihen. 

F. Eine Abhandlung Uber Universitatsfragen kann heute nicht 
an der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studenten vorUber
gehen. Un sere nachste Zukunftsaufgabe wird sein, einmal zu ver
hindern, daB eine zu groBe Zahl junger Leute, die vielleicht im 
Augenblick kein anderes Unterkommen findet, nur deshalb die 
Universitat besucht, anderseits denen, die zum Studium geeignet und 
willens sind, die ErfUllung dieses Wunsches auch wirtschaftlich und 
politisch zu ermoglichen. 

Die erste Schwierigkeit wird zu Uberwinden sein durch das oben 
geschilderte EinfUhrungssemester mit nachfolgender Zulassungs
prtifung sowie durch die Hinlenkung einer groBeren Zahl von An
wartern in den Lehrerberuf, wo bereits seit liingerem Mangel an 
Nachwuchs besteht. 

Die zweite Aufgabe hat eine wirtschaftliche und eine politische 
Seite. 

1. Es ware weltfremde Utopie, anzunehmen, der verarmte Staat 
konne klinftig die Hauptlast der Finanzierung von Studium und 
Unterhalt bei womoglich noch verheirateten Studenten tragen. 
Wir wollen froh sein, wenn der groBere Teil unserer Universi
taten Uberhaupt noch bestehen und der Staat seine Kultur
verwaltung aufrechterhalten kann. Das ist bei den Zerstorungen 
und dem verlorenen Krieg auBerordentlich viel, und wir mUss en 
dafUr dankbar sein. Wer mehr erwartet, moge seine verlorenen 
AnsprUche dem Nationalsozialismus aufs Konto setzen, der diese 
Vernichtung aller Werte verschuldet hat. Man sollte von staatlicher 
Seite lediglich versuchen, elmgen wirklich Hochbegabten das 
Studium durch genUgend hohe Stipendien zu ermoglichen. Hochbegabte, 
von denen man ehrlich bekennen kann, daB ihre Nichtzulassung zum 
Studium ein Verlust fUr die Allgemeinheit ware - und nur deren 
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Interesse hat der Staat zu vertreten, nicht den an sich vielleicht 
berechtigten Wunsch eines nicht unbegabten jungen Mannes, auch 
zum Studium zu gelangen -, gibt es nUl' in geringer AnzahI. Vier 
Jahre hatte ich als Referent im preuBischen Erziehungsministerium 
(1928-1932) Gelegenheit, die Bewerber urn die Zulassung zum 
Studium ohne Reifezeugnis und dieses "Hochbegabtenwesen" zu 
studieren. Begabte junge Leute habe ich oft angetroffen, H ochbegabte 
aber nur ganz selten. Wenn also diesen Menschen durch den Staat oder 
eine von ihm dotierte juristische Person, etwa die Studienstiftung, das 
Studium bezahlt wiirde, so ware das die erste unbedingt zu fordernde 
staatliche Leistung, wiirde aber fiir das Gros der Studenten nicht ins 
Gewicht fallen. Die Kosten dafiir konnten durch einen Abzug eines 
Anteils aller von Studenten eingehenden Hochschulgebiihren bestritten 
werden. Wenn dariiber hinaus die Hochschule noch fiir die Organisa
tion einer verbilligt arbeitenden Gemeinschaftskiiche und Wohn- und 
Arbeitsraume fiir Studenten sorgt, so hat sie bereits Wesentliches 
geleistet. 1m iibrigen wird man entweder fUr Gebiihrenfreiheit fUr das 
Studium aller einzutreten haben, oder aber fUr allgemeine Gebiihren
zahlung, von der nur bediirftige, besonders begabte Studenten befreit 
werden sollten. Der friihere GebiihrenerlaB, der zuletzt an zwanzig 
Prozent der Studenten gewahrt und im Zeitalter' des N ationalsozialis
mus, wie ich aus eigener Anschauung weiB, angesichts des viel zu 
hohen Prozentsatzes rein nach parteipolitischen Gesichtspunkten ge
geben wurde, wirkte sich durchweg unerfreulich aus. 

'rrotzdem soIl aber einem GroBteil der Studenten geholfen werden, 
ja die Hilfe fiir unsere kiinftige geistige Oberschicht ist urn so 
wichtiger, als durch ein klares Erziehungsprogramm echtem 
deutschen Geist und wahrer Kultur wieder der Weg geebnet wird. 
Dazu muB aber an die private Initiative appelliert werden. Wie viele 
!<'amilien haben einen oder gar mehrere Sohne verloren, die sie fUr 
ein Studium bestimmt hatten; sie werden gern einzeln oder gemein
sam mit anderen dafiir einem anderen jungen Menschen das Studium 
ermoglichen, sei es aus der eigenen Verwandtschaft oder Bekannt
schaft, sei es einem fremden. Der Vorteil dieser privaten Hilfe im 
Vergleich zur bisherigen staatlichen liegt darin, daB bei der Auswahl 
des zu Unterstiitzenden das personliche Moment beiderseitiger 
Verantwortung cine Rolle spielt und fUr die Zukunft ein menschliches 
Band zwischen dem Helfer und dem Unterstlitzten gekniipft wird, 
das sich auf FleiB und sittliche Haltung des letzteren nutzbringend 
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auswirken kann. Auch Vereine aller Gruppen konnen hier helfend 
einspringen. Gewerkschaften, Betrieben usw. bieten sich hierbei 
erwiinschte Moglichkeiten zu helfen. Auf katholischer Seite 
gab es bereits seit vielen Jahren den 1939 von den National
sozialisten aufgelosten Albertus - Magnus - Verein, dessen Ziel die 
finanzielle Unterstlitzung wlirdiger Studenten war. Die Gorres
Gesellschaft schuf im spateren Stadium der Habilitation durch 
ihre Hilfe jungen Gelehrten die wirtschaftliche Grundlage ihrer 
wissenschaftlichen Laufbahn. Von anderen Seiten waren in 
anderer Weise Forderungen von Studenten liblich. Endlich sei noch 
auf einen Weg hingewiesen, der im klinstlerischen Bereich gelegent
lich vorkam. Der junge Mensch erhielt unter glinstigen Bedingungen 
ein Darlehn, des sen Rlickzahlung erst fallig wurde und in Raten 
abzuleisten war, wenn er spater in einer bezahlten Stellung war. 
'Venn hierbei durch zu schaffende Mustervertrage unberechtigte 
Ausbeutung des Unterstlitzten ausgeschlossen wird, dann kann sogar 
fUr den Helfer ein berechtigter Vorteil darin liegen: er hat jetzt, wo 
er selbst wirtschaftlich erfolgreich arbeiten kann, monatlich eine be
stimmte Summe zu bezahlen und erhalt - wenn auch mit einem 
Risiko belastet -, spater nach zehn Jahren, wenn der Unterstlitzte 
selbst verdient, regelmaBig einen Teilbetrag als Amortisation jener 
Darlehnsschuld. Gegen derartige, auch frliher bei den Universitaten 
libliche Rlickzahlungen von vorgeschossenen Geblihren usw. hat man 
unter anderem eingewendet, sie seien unsozial, weil sie den jungen 
Akademiker spater beim Aufbau seiner Existenz und Familie be
hinderten. Letzteres ist zwar richtig; aber anderseits hat der Glaubi
ger ihm ja die Grlindung einer Existenz auf der Grundlage des 
Studiums erst ermoglicht. Moglichen Auswlichsen dieser "Kapital
anlage" kann vorgebeugt werden. 

2. AuEer der bereits· dargelegten Bildungs- und Erziehungsaufgabe, 
die die Universitat dem Studenten gegenliber zu erflillen hat, muE sie 
ihn meines Erachtens in seiner p'rivaten Sphiire auch auf die spatere 
Betatigung in demokratischen Einrichtungen vorbereiten. Dem wird 
die studentische Selbstverwaltung dienen, deren Betiitigungsgebiet 
die selbstiindige Flihrung der wirtschaftlichen Hilfsorganisationen 
wie die Ausarpeitung von Vorschliigen zur Verbesserung des Unter
richts sein sollte. Wie liberall in nichtpolitischen Gremien sollte auch 
in Studentenversammlungen vorHiufig vermieden werden, hoch
politische Fragen zum Gegenstand offentlicher Diskussionen zu 
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machen. Der bedeutsame Gehalt der Selbstverwaltung als Erziehungs
faktor liegt gerade darin, daB die Menschen liber Dinge zu diskutieren 
und zu entscheiden haben, die ihrer eigenen Sachkenntnis unter
liegen und fUr die sie selbst die Verantwortung tragen in der Weise, 
daB eihe Fehlentwicklung zu Lasten der Mitbestimmenden geht. In 
diesem Rahmen sonte daher ein maglichst groBer Spielraum fUr Aus
einandersetzungen gegeben werden mit dem Ziele, Geist und Ver
antwortungsgefUhl des einzelnen fUr die lnteressen der Gemeinschaft 
zu weckell. 

1m Vorstehenden konnte nur ein Teil wichtiger aktueller Hochschul
probleme angeschnitten werden; aber bereits diese Ubersicht zeigt, 
wieviel von den Entscheidungen der nachsten Jahre und Monate 
abhangt. Es wird Sache der deutschen Beharden sein, den Besatzungs
machten die groBen Spannungen gerade im deutschen Bildungswesen 
klarzumachen und die Zustimmung zu wichtigen Entscheidungen zu 
erlangen, von denen meines Erachtens das Wohl und Wehe der deut
schen Bildungsschicht, aber auch die erfolgreiche innerliche uber
windung des Nationalsozialismus abhangt. Eine Problematik hart 
nicht auf, eine solche zu sein, daB man die Augen davor verschlieBt, 
und Wille oder Befehl, den N ationalsozialismus auszurotten, erreichen 
dieses Ziel allein gleichfalls nicht, wenn nicht die Uberlegte Tat folgt. 
Mit der Beseitigung der fanatischen Nationalsozialisten aus den 
Stellungen in der Kulturverwaltung ist es auch nicht getan; viele 
Mitlaufer, auf deren Mitarbeit man nicht gern verzichtet, werden nur 
dann von der Ansteckung durch nationalsozialistischen Ungeist geheilt 
und zu wertvollen Kraften einer besseren Zukunft, wenn man ihnen 
positive Wege weist und wenn ihnen diese Wege auch zuganglich ge
macht werden. 

VI. 
Zur Reform der hohereu Schute. 

A. Von Kritikern aus allen Lagern werden heute gegen die hahere 
Schule Vorwurfe erhoben: Sie ist ihrer Bildungsaufgabe nicht gerecht 
geworden, hat gegenUber den Wahnideen des Nationalsozialismus 
keine Krisenfestigkeit bewiesen, war eine Schule zu nationalsozialisti
schem lmperialismus und Militarismus und was der Kritik sonst noch 
ist. Als Vorbereitung zur Hochschule habe sie zu wenig geboten, so 
daB die Universitiit ihre Niveausenkung glaubt der haheren Schule in 
die Schuhe schieben zu kannen. Die organisatorische Verzahnung mit 
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Volks- und Mittelschule leide unter zu frUhzeitiger Entscheidung des 
Schiilers, es mangele an spateren Ubergangsm6glichkeiten von 
niederen Schularten zur h6heren Schule. Die Vielgestaltigkeit der 
staatlichen h6heren Schulen habe zu einem heillosen Durcheinander 
gefUhrt. Die der h6heren Schule zugrunde liegende Bildungsidee des 
deutschen Idealismus sei unzeitgemar.,. Wirtschaftlich habe die h6here 
Schule zur HeranzUchtung eines geistigen Proletariats gefUhrt, indem 
Massen zur Hochschsule gelangt sind, die dorthin weder nach ihrer 
geistigen Struktur, noch nach ihren wirtschaftlichen Aussichten hin
gehoren. Der Besuch der h6heren Schule sei aus finanziellen Grunden 
allzuviel Befiihigten verschlossen geblieben. Das ist nur ein Teil der 
ernsten Bedenken, die heute aus den verschiedensten Lagern kommen 
und, wie man sieht, den mannigfaltigsten Anschauungen und Motiven 
entstammen. So sehr man sich vor Verallgemein.erungen hUten mur., 
und so wenig man das Kind mit dem Bade ausschUtten darf, so ist 
doch nicht zu leugnen, dar., fast aIle VorwUrfe ein StUck Berechtigung 
in sich tragen und dar., der jetzige Augenblick des Wiederaufbaus 
unseres Kulturlebens aus dem yom Nationalsozialismus hinterlassenen 
Chaos uns auch hinsichtlich der h6heren Schule zur Selbstbesinnung 
bringen und uns nie wiederkehrende Gelegenheiten nutzen lassen soUte. 

B.1. Vor zwei bereits sehr nahegerUckten Gefahren mur., man sich 
beim Wiederaufbau des h6heren Schulwesens hUten. Die eine ist 
Restauration des Zustandes vor 1933. Gerade der letztere hat die 
geistigen Voraussetzungen fUr die Untaten des Nationalsozialismus 
schaffen helfen. Aus der damaligen Mentalitat heraus haben die Lehrer 
so geringe Krisenfestigkeit gezeigt, obwohl sie als - meist fest
angesteUte - Beamte die schwierige Wirtschaftslage fUr sich nicht 
als Entschuldigungsgrund angeben k6nnen. Auch die Richertsche 
Schulreform in PreuBen hat nach den Erfahrungen keine genUgende 
Grundlage bieten k6nnen fUr eine ethisch fest verankerte, gebildete 
Jugend. Es ware zwar bequem, bedeutet aber keine Beseitigung offen
barer MiBstande, wenn man heute in Erziehungsideal, Organisation 
und Lehrplan auf die Zeit der Weimarer Republik zurUckgreifen wollte. 

2. Die andere Gefahr, der wir Deutsche nach der historischen 
Entwicklung unseres Schulwesens leicht anheimfallen, ist die 
tJberschiitzung der Bedeutung des staatlichen Einflusses auf das 
Schulwesen. Der totale Staat des Nationalsozialismus hat uns auch 
auf dem Gebiete der Schule gezeigt, wohin die staatliche Allmacht 
zu fUhren vermag. Auch wer heute die die Schule gestaltenden 
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Krafte des Staates bejaht, weiI3 niemals, welche politischen Tendenzen 
morgen im Staate zur Macht gelangen und in welcher Weise dann 
der Wille der Erziehungsberechtigten gewaltsam unterjocht 
wird. Sowohl die Erfahrungen im Auslande als auch bei uns 
selbst mit Landerziehungsheimen, Versuchsschulen, Ordensschulen 
usw. beweisen vielfach einen solchen Hochstand der privaten hoheren 
Schulen, daI3 ihre Unterdrlickung eine schwere- Sch1idigung des 
deutschen Kulturlebens bedeuten wlirde. Die Frage wird bedauer
licherweise oft nur unter dem Gesichtspunkt der Schaffung konfes
sioneller hoherer Schulen gewerlet; aber darliber hinaus hat das 
Privatschulwesen auch flir die hohere Schule eine nicbt zu unter
schatzende Bedeutung. Lebensfiihige private hohere Schulen sollten 
daher stets zugelassen werden, wenn ihre Leistungen denen staatlicher 
Schul en im Gesamtniveau entsprechen. 

C. 1. Jede Reform der hoheren Schule muI3 heute mit der Aus
merzung aZZer nationalsozialistischen und militaristischen Tendenzen 
beginnen. Was das bedeutet, wurde im IV. Kapitel erorterl. Freilich 
ist dies nicht bloI3 eine Frage der Sache, sondern auch der Personen. 
Auf die Auswahl geeigneter Lehrkr1ifte is.t groI3tes Gewicht zu legen. 
Dem Schulleiter muI3 ein moglichst groBer EinfluB auf die Gestaltung 
des Geistes der Schule eingeraumt werden. Denn da vorl1iufig die 
Zahl gebildeter Lehrer dem vorhandenen Bedlirfnis noch nicht 
entspricht und erst die Universitatsreform zur Auswirkung kommen 
muI3, wird man den neuen Geist der hoheren Schule zunachst erst 
in den Schulleitern verkorpern konnen. Damit ergibt sich die 
Notwendigkeit, deren EinfluB gegeniiber frliheren Zeiten erheblich 
zu steigern. 

Die Wichtigkeit der Lehrbucher ist allerorts anerkannt. Es geht 
aber nicht an, einfach von den abgelehnten Lehren gesauberte 
alte Schulbiicher wieder zu verwenden; sondern erst muB die neue 
Bildungsidee von den Verfassern der klinftigen Schulbticher klar 
erkannt sein, und dann konnen neue Lehrbticher verfaBt und 
eingeftihrt werden. Sonst fallen wir wieder in das alles zersetzende 
Spezialistentum einer vergangenen Epoche zurlick, der das geistige 
Rlistzeug zur kritischen uberwindung geistlosester Irrlehren mangelte 

2. Die einheitliche Bildungsidee und die Problematik unserer Kultur, 
die im IV. Kapitel erorterl sind, miissen meines Erachtens als das 
geistige Band unserer hoheren Schule im gesamten Unterricht mit 
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allen ihren oben dargelegten Folgerungen den Lehrern bewuBt
gemachl werden. Die Lehrpliine mUssen neben dem Stofflichen fUr 
jedes Fach den eigentUmlichen Bildungswert herausstellen und danach 
die Erziehungsarbeit ordnen. Unter Leitung des frUheren preuBischen 
Kultusministers Grimme, der jetzt das Kultuswesen im Lande 
Hannover leitet, wurden im August 1945 in Marienau unter diesem 
Gesichtspunkt LehrpUine 1 ) fUr aIle Facher des Gymnasiums aus
gearbeitet. Ausgehend von der ethischen Aufgabe der Schule Uber
haupt, legen diese Plane fUr jedes einzelne Fach den besonderen 
Bildungswert ebenso dar, wie ihn jeder Schultyp fUr sich bereits 
verkorpert. So bringt z. B. der Unterricht in den alten Sprachen eine 
tiefere Erfassung der Uberzeitlichen Werte, wie sie in den Sprach
schopfungen der Griechen und Romer verkorpert sind, schult das 
Denken, erzieht zu exakter Arbeit, weckt das BewuBtsein der 
Verantwortung gegenUber der eigenen Muttersprache, zeigt das 
Wirken tiberragender Personlichkeiten der Antike und formt den 
Charakter des Jugendlichen in Ehrfurcht vor der GroBe des Erbes 
der Antike, die unser Geistesleben bis zum heutigen Tage entscheidend 
beeinfiuBt hat. Der Erdkundeunterricht weitet das Weltbild, vertieft 
die Erkenntnisse der Gegenwartslage unseres Volkes, der Schicksals
gebundenheit an den Raum, an die Bodenbeschaffenheit, an sein Klima 
usw., weckt Verstiindnis fUr die Lebensfragen des eigenen Volkes und 
fremder Volker und vermag die Grundlagen eines Geistes der VOlker
versohnung und einer friedlichen Gesinnung fUr das Zusammenleben 
der l.\iationen zu schaffen. Gr6Benverfassung und Raumanschauung 
pfiegt der Mathematikunterricht; er lehrt die Probleme klar zu 
erfassen, Wesentliches yom Unwesentlichen zu trennen, logisch zu 
denken, starkt das Pfiichtgefiihl, gewahrt dem Lernenden selbst die 
M6glichkeit festzustellen, ob er die gestellte Aufgabe gel6st hat 
oder nicht. Was man behauptet, muB man in der Mathematik eindeutig 
beweisen -- eine fUr das ganze Leben wichtige Lehre zur Bescheiden
heit mit Behauptungen. Der Religionsunterricht lehrt die Existenz 
UbernatUrlicher Tatsachen, begrUndet den Glauben, bringt die 
sittlichen und religiosen Pfiichten zur verstandesmaBigen Anerken
nung und folgerichtig zu aktiver Befolgung. Verwurzelung in einer 
festen Weltanschauung und sittlicher Halt, Ausstrahlung christlichen 
Geistes in die Welt sind seine Erziehungsziele. 1m Ubrigen kann von 

1) Niiheres hieriiber vgl. in der Zeitschrift "Die Schule" 1946 Heft 2/3. 
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hier aus, sofern diese Aufgabe nicht bereits im Deutsch- und 
Geschichtsunierricht erfUllt wird, als Kranung der geistigen Aus
bildung aus der christlichen Sch(iu heraus die Einheit des in der 
Schule aufgenommenen Bildungsgutes zum BewuBtsein gebracht 
und der kritische Sinn gegenUber kulturfeindlichen Zeitstramungen 
und Deutungen gescharft werden. 

3. Nicht nur die Zugrundelegung einer in der abendlandischen 
Kultur verankerten einheitlichen Bildungsidee vermag die hahere 
Schule wieder zu einem wesentlichen Bildungs- und Erziehungsfaktor 
in unserem Volke zu machen, wir mUssen darUber hinaus auch die 
Zersplitierung in allzu viele Fachgebiete bekampfen, die heute bei 
Lehrern und Schiilern bereits die Nachteile des Spezialistentums in 
Erscheinung treten lassen. Allgemeine Bildung besteht nicht in der 
enzyklopadischen Kenntnis mannigfaltigen Einzelwissens, liegt 
Uberhaupt nicht primar im Wissensstoff als solchem, wenn auch ohne 
sol chen eine Allgemeinbildung nicht zu gewinnen ist. Daher sollte 
auch auf den oberen Klassen der h6heren Schul en ein System von 
wenigen, aber bis in die Vertiefung betriebenen Kernfiichern mit 
einer Anzahl von Wahlfiichern als Erganzung eingefUhrt werden. Auf 
dem humanistischen Gymnasium konnten durchaus in den letzten 
Jahren Mathematik, Naturwissenschaften, Erdkunde, ja selbst die 
neueren Sprachen Wahlfacher sein, von denen jeder Schiiler nur ein 
Minimum wahlen muB. Kernfacher mUssen nur stets Deutsch und 
Religion sowie die fUr den Schultyp charakteristischen Gegenstande 
sein! Von einer vertieften Behandlung und einer Ausstrahlung der 
Schau in die anderen Gebiete ist mehr Nutzen fUr die Geistesbildung 
zu erwarten als von der heutigen oberflachlichen Behandlung zu 
vieler Facher. 

4. Die h6here Schule steht unter einem dreifachen Druck. Von 
den anderen Schularten wird sie als zu exklusiv bezeichnet, indem 
der Schiiler in der Regel nach der auf den AbschluB der vierjahrigen 
Grundschule folgenden Entscheidung meist endgiiltig fUr sein Leben 
schulisch eingeordnet ist. Von der Universitat her wird die hahere 
Schule als Vorbereitungsanstalt angesehen und demgemaB mit 
bestimmten Forderungen aus dem BedUrfnis der spateren wissen
schaftlichen Erziehung des jungen Menschen angegangen. Endlich 
verfolgt die h6here Schule von ihrer eigenen Bildungsidee her ein 
besonderes Bildungsziel, das nicht ohne weiteres mit den Forderungen 
der Universitat oder den Ubergangsbedlirfnissen aus anderen 
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Schultypen in Einklang zu bringen ist. Trotzdem darf man sich bei 
einer Reform der hoheren Schule nicht all diesen Tatsachen 
verschlieJ3en. 

a) Auszugehen ist von der Einheit des gesamten Schulwesens 
unseres Volkes von der flir alle pfiichtgemaJ3en Grundschule bis zu 
der nur einen kleinen Prozentsatz von SchUlern erfassenden Hoch
schule. Die Volksschule, die liber neunzig Prozent der SchUler umfaJ3t, 
ist der Kern, zu dessen Lasten nicht die Reformen gehen dlirfen; im 
Gegenteil muJ3 die Volksschule, insbesondere nach Bildung ihrer 
Lehrer, stets im Mittelpunkt all~r Schulerwagungen stehen. Aber die 
Volksschule is! am wenigsten reformbedlirftig; man muJ3 sich davor 
hliten, ihr ihr jetziges bestes SchUlermaterial zu entziehen. Ob man 
ihr einen weiterflihrenden Oberbau gibt, hangt von der Zahl ihrer 
SchUler abo In Hamburg hat sich - an Stelle der preuJ3ischen 
Mittelschule - ein mittelschulartiger Aufbau sehr bewahrt; doch ist 
eine solche Moglichkeit auf die Verhaltnisse eines Stadtstaates mit 
einer zahlreichen eng zusammenwohnenden Bevolkerung beschrankt. 

1m librigen wird neben der Volksschule die auf das praktische 
Handeln ausgerichtete MitteZschule mit einer Pflichtfremdsprache 
weiterbestehen mlissen; da das Gymnasium als Zugang zur Universitat 
nur noch einer beschrankteren Zahl von SchUlern offenstehen sollte, 
mliJ3te die zur mittleren Reife flihrende Mittelschule den Bedlirfnissen 
nach geistiger Bildung, insbesondere flir die Madche~, in starkerem 
MaJ3e Rechnung tragen - ob durch Einflihrung eines zweiten Zuges 
mit einer zweiten Pfiichtfremdsprache oder auf andere Weise, mag 
dahingestellt bleiben. Jedenfalls darf die Mittelschule zwar nicht die 
Volksschule von gutem SchUlermaterial entblOJ3en, muJ3 aber auf der 
anderen Seite das Gymnasium aus Bildungs- wie finanziellen Grunden 
entlasten. Der Ausbau der Mittelschule zu einer sechsjahrigen Ober
schule ist zu erwagen. Dieser Schultyp hatte zugleich den Unterbau 
flir Fachschulen, Lehrerbildungsanstalten, Frauenschulen usw. zu 
bilden und mliJ3te auch ausnahmsweise - vielleicht durch Zulegung 
eines weiteren Schuljahres - den Zugang zur Universitat eroffnen, so 
daJ3 hier nochmals ein Uebergang zur Hochschule nach dem zehnten 
Schuljahr moglich ware. 

In einem anderen Sinne wird die Idee der Einheitsschule als Staats
schule im Osten Deutschlands zur Zeit vertreten. Entscheidend ist 
hier, daJ3 die SchUler moglichst lange eine Gemeinschaftsschule 
besuchen, an die sich fUr die Begabten dann eine vierjahrige hohere 
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Aufbauschule anschlieBt. Durch besonderen Ausbau der achtjahrigen 
Gemeinschaftsschule mit Fremdsprachen usw. soIl den SchUlern der 
spatere Uebergang zur hoheren Schule erleichtert werden. Die 
Hinausschiebung der Entscheidung fUr die hohere Schule und der 
damit verbundene soziale Ausgleich stellen den mehr sozialen als 
bildungsmaBigen Vorteil dieses Plans dar. 1) 

b) Den normalen Weg zur Hochschule wird kUnftig in den 
meisten Teilen Deutschlands das Gymnasium bilden. Die Auswahl 
hat nach dem vierten Grundschuljahr - in Ausnahmefallen bei 
Begabten durch Springmoglichkeit nach dem dritten Grundschul
jahr -- auf Grund der erkennbaren Begabung, nicht der sozialen 
Herkunft oder der finanziellen Leistungsfahigkeit der Eltern zu
erfolgen. Wenn auf dem Gymnasium als erste und einzige Fremd
sprache wahrend der ersten zwei Jahre Englisch - im Osten 
Russisch - bestimmt wird und die Mittelschule mit der gleichen 
Fremdsprache beginnt, halt man dem SchUler noch einen Ubergang 
von der Mittelschule zum Gymnasium nach dem sechsten Schuljahr 
offen und dient damit der Idee der Einheit des Schulwesens. Der 
Nachteil, daB das padagogisch wichtigere Lateinisch damit um zwei 
Jahre spater gerlickt wird, muB durch spatere Erh6hung der Stunden
zahl fUr Latein ausgeglichen werden. Latein ist und lileibt die 
wichtigste Schulsprache und darf nur als erste Sprache verdrangt 
werden, wenn seine padagogische Bedeutung voll gesichert bleibt. 

lm Ubrigen kann fUr Hochbegabte immer noch ein at£/Jergewohn
lie her Zugang z'ur H ochschule eroffnet werden, der auf deutlich 
bewiesener Berufsbewahrung und klar erkennbarer vorzUglicher 
theoretischer Begabung beruhen mliate. Den Wert von PrUfungen 
solIte man nicht Uberschatzen; sie sind ein gutes Mittel, SchUler und 
Studenten zur Arbeit anzuhalten und ihren Fleia sowie ihr Ver
&tandnis fUr das Erlernte zu liberprlifen; aber sie versagen dort, 
wo kein eigentlicher Prlifungsstoff vorhanden ist. Begabung als 
Abstraktum ist kaum zu prUfen, und Menschen mit auBergewohn
lichem Bildungsgang wird die Ubliche Prlifungsmaschinerie, die 
notwendig schematisch arbeiten muB, oft nicht gerecht. Trotzdem 

1) Del' Vergleich mit del' alten Aufbauschule, die besonders ausgewahl
tes Schtilermaterial hatte, paBt nicht. Eine staatliche Einheitsschule ware 
m. E. tragbar, wenn daneben hohere Privatschulen in groBerer Zahl, wie 
in Amerika, zugelassen werden. 
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bleibt keine andere Moglichkeit, als fUr eine nicht tiber das 
Abiturientenexamen laufende Zulassung zur Hochschule eine nur in 
weitem Rahmen geregelte Prtifung einzufUhren, deren erste 
ZUlassungsvoraussetzung mehrjiihrige hervorragende Bewiihrung in 
einem praktischen Beruf ist. Wie der Prtifling seine hervorragende 
theoretische Begabung und einen von der Hochschule unbedingt zu 
fordernden Mindeslbildungsstand dartun will, bleibt ihm tiberlassen; 
eine PrUfungskommission der Hochschule hiitte nach einer schriftlichen 
und mlindlichen Prlifung, deren Inhalt sich nach der Sonderlage des 
Falles bestimmt, festzustellen, ob der Prlifling im eigenen wie im 
Allgemeininteresse zur Hochschule zugelassen werden solI. Das 
frUhere "Kulturexamen" (PrUfung fUr die Zulassung zum Studium 
ohne Reifezeugnis) kann einen Anhalt geben, es sollte aber weniger 
starr, doch strenger in der Handhabung verfahren werden. In Ver
bindung mit dem unten zu erwiihnenden Vorstudium bietet sich hier 
eine geeignete Form der Auslese. Der hoheren Schule wird damit 
kein Abbruch getan. 

5. Das Gymnasium - trotz seiner Ausrichlung auf die Vorberei
tung auf die Universitiit - hat seine eigene Bildungsidee und seine 
besondere Erziehungsaufgabe - schon weil ein groBer Prozentsatz 
seiner Absolventen keine Hochschule mehr besucht. Welche Stellung 
ihm oei der Erziehung von geistig gebildeten Menschen zufiillt, ergibt 
sich aus dem IV. Kapitel. Entsprechend den Wurzeln der abend
liindischen Kulturidee kommen drei Typen von Gymnasien in 
Belrachl: das humanistische, das mathematisch-naturwissenschaft
Hche und das christliche. 

Am zweckmiiBigsten erscheint die Zusammenfassung der beiden 
ersten Typen stels in einer hoheren Schule, so daB jedes achtklassige 
Gymnasium die vier unteren Klassen gemeinsam hat und dann 
zweispurig weilerHiuft mit einem humanistischen Teil und einem 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig. Es beginnt dann im 
ftinften Schuljahr mit Englisch, vom sieben ten Schuljahr an folgt 
Latein mit hoher Stundenzahl. Vom neunten bis zwOlften Schuljahr 
sind im humanistischen Zweig Latein und Gtiechisch, im mathe
matisch-naturwissenschaftlichen Mathematik und Naturwissenschaf
ten Kernfiicher mit hohen Stundenzahlen. Dadurch, daB jedes Gym
nasium beide Wege in sich vereinigt und hinsichtlich der tibrigen 
Facher (mil Ausnahme von Deutsch, Geschichte und Religion) 
Wahlmoglichkeiten zuliiBt, kann jeder SchUler den seiner Begabung 
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am meisten entsprechenden Weg wahlen. Der dritte Typ, das 
christliche Gymnasium, baut auf der Durchdringung des ganzen 
Unterrichts mit christlichem Geiste auf. Der Religionsunterricht 
steht im Mittelpunkt; im Ubrigen entsprechen die Facherzusammen
stellungen den beiden anderen Teilen des Gymnasiums. 

Erhohte Anforderungen und Ausrichtung auf die BedUrfnisse eines 
spateren wissenschaftlichen Studiums werden die Zahl der die 
Gymnasien besuchenden Schtiler geringer werden lassen, was mit 
RUcksicht auf die Bediirfnisse der Sparsamkeit dringend erwUnscht 
ist. Dadurch konnen die achtklassigen Gymnasien zugunsten von 
sechsklassigen Mittelschulen verringert werden. 

Man vermif3t im vorstehenden vielleicht das neusprachige Gymna
sium. Nach den Aeu13erungen fast aller Hochschullehrer, auch der von 
Technischen Hochschulen, bietet das humanistische Gymnasium die 
beste Vorbereitung auf die Hochschule. Es stellt bereits ein Zugestand
nis dar, das durch die eigene Bildungsidee des Gymnasiums gerecht
fertigt ist, wenn man daneben - zugleich der Verschiedenheit der 
Begabungen der SchUler folgend - noch einen realistischen Bildungs
gang zulii.13t. Die neuen Sprachen enthalten formal nicht die gleichen 
Bildungswerte wie die alten und die Mathematik. Wenn also die Zahl 
der Schultypen eingeschrankt werden soIl, die zur Universitat fUhren, 
so muf3 es zu Lasten des neusprachigen Gymnasiums geschehen. Die 
Kulturwelt der neuen Sprachen wird dabei nicht vernachlassigt, tritt 
doch Englisch als erste Fremdsprache in vorstehend zugrunde ge
legtem Reformplan von vornherein stark in den Vordergrund. Blo13 
geben die neuen Sprachen mit der durch sie zu erschlief3enden Kultur 
keinem Gymnasium mehr das besondere Geprage. Ein BedUrfnis 
hierfUr ware vielleicht fUr die Madchenbildung anzuerkennen. Wenn 
jedoch Madchen studieren, so fordert die Gleichberechtigung der Ge
schlechter auch einen gleichartigen Studiengang. Madchen aber, die 
keine Hochschule besuchen werden, sollen sich mit einem fUr sie 
besonders auszubildenden Mittelschultyp mit zwei neueren Fremd
sprachen begnUgen. 

6. Der Einwand, daf3 eine derartige Reform andere Wege geht als 
die Entwicklung im Ausland, schlagt nicht durch. In der deutschen 
Lage konnen wir uns die Vermehrung der Wege zum Hochschul
studium nicht leisten. Ru13land hat ein vollig anders geartetes SchUler
material. In den Vereinigten Staaten von Amerika spielt das Be
rechtigungswesen keine entscheidende Rolle. Bei uns erwartet jeder, 
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der hohere Schule und Universitiit absolviert hat, eine Anstellung in 
besonders dafiir vorgesehenen Kategorien. 

AuBerdem besteht auch woanders die Kulturkrise, die auf das 
V'berwuchern des Spezialistentums zurUckzufUhren ist. Ebenfalls die 
Gefahr der Verflachung des Bildungswesens ist in vielen anderen 
Landern keineswegs Uberwunden. Es kann daher nicht unser Ziel 
sein, die Bildungswege anderer Lander nachzuahmen; im Gegenteil 
bietet unser volliger Zusammenbruch die seltene Gelegenheit, unser 
Bildungswesen, insbesondere die hohere Schule, nach den sachlichen 
Bediirfnissen und vom Standpunkte moglichst vollkommenen Aufbaus 
unseres hoheren Schulwesens und eines moglichst hohen Bildungs
niveaus zu reformieren. Nach dem tiefen Sturze des deutschen Volkes 
ist uns als einzige Chance, unsere Fiihigkeiten zur Auswirkung zu 
bringen, das kulturelle Gebiet geblieben; hier sollten wir uns bemUhen, 
sobald wie moglich wieder zu Spitzenleistungen zu gelangen, nicht 
aber in der Nivellierung manchen anderen Liindern mit anders 
gelagerten Verhiiltnissen nachzufolgen. Vor dieser Gefahr stehen wir 
vielerorts mit angeblich "modernen", in Wahrheit veralteten Pliinen, 
die noch aus der geistigen RUstkammer der letzten Jahrhundertwende 
geniihrt werden. 

D. SolI es 1:::ei der achtjahrigen hoheren Schule verbleiben oder soIl 
das neunte Schuljahr wieder angefiigt werden? Das neunte Schuljahr 
ist zweifellos ein Jahr der Ernte, das man nur aufgeben solI, wenn 
gewichtige GrUnde dafiir sprechen. Ein solcher gewichtiger Grund 
ist nicht die Abkiirzung der Ausbildungszeit, wohl aber die Ein
fiihrung eines Zwischenjahres zwischen Schule und Hochschule in 
Gestalt eines sogenannten Vorstudiums. Wenn die hohere Schule mit 
dem achten Schuljahr, also mit der Grundschule nach dem zwOlften 
abschlieBt, so sollte das dann abgelegte Abiturientenexamen nur ein 
SchulabschluB-, kein Hochschuleingangsexamen sein.1 ) Wer nun 
studieren will, soUte noch ein einjiihriges Vorstudium auBerhalb der 
Schule .- nach den ldeen vQn Grimme: in einem Landschulheim -
durchmachen und danach ein Universitiitszulassungsexamen ablegen. 
Dieses Vorstudium hiitte zuniichst der Bildungsidee zu dienen, sollte 
durch Aufzeigung des geistigen Zusammenhangs der Schulfiicher 
darUber hinaus unserer gesamten Kultur nutzbar gemacht werden. 
So sollte es zuniichst die erwiihnte Ernte der Schulzeit bringen. 

1) Vgl. das vorhergehende Kapitel. 
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Dariiber hinaus hatte es die Funktion des alten Philosophicums zu 
erfiillen und mit den Grundlagen der Philosophie, besonders mit den 
Lehren der philosophischen Propadeutik, vertraut zu machen. 

In gro~en Ubersichtsvorlesungen mit Besprechungen konnten hier 
die wiehtigsten Fachgebiete von hoherer Warte aus beleuchtet werden. 
Ferner hatte in diesem Jahre auch die Erziehung zum verantwortungs
bewu~ten StaatsbUrger zu liegen; es waren die geistigen Voraus
setzungen fUr das Verstandnis einer gesunden Demokratie zu 
schaffen. Der Erfolg hangt von dem Wert der Padagogen ab. Junge 
befiihigte Studienrate konnten sich hier ihre Sporen verdienen. 
Altere und jUngere Universitatslehrer konnten sie erganzen; auch 
diese wiirden einen Gewinn an padagogischen Erkenntnissen davon
tragen. 

Man konnte in erster Linie daran denken, das Vorstudium an die 
Hochschule selbst zu verlegen. An sich ware das moglich. Es aus
schlie~lich in die Hand von Hochschullehrern zu legen, ist freilich zu 
widerraten, weil diese zum groBen Teil schon padagogisch der groBen 
Aufgabe nicht gewachsen waren, wie die Dinge zur Zeit noch liegen. 
Das Vorstudium der hoheren Schule zu Ubertragen, hieBe seinen 
Charakter verwischen; der raumliche Abstand von der hoheren Schule 
ist entscheidend. Wenn aus finanziellen GrUnden besondere Internate 
fiir diesen Zweck nicht moglich sind, bleibt freilich nur die Verlegung 
an die Hochschule unter starker Heranziehung von Studienraten als 
das einzige Aushilfsmittel. Jedenfalls erscheint das Vorstudium als 
Auflockerung des frUheren neunten Schuljahres ein groBer Fortschritt 
gegenUber dem bisherigen Zustand, beseitigt viele Klagen der Hoch
schul en und knUpft an eine alte Tradition an; es ist weit mehr als 
eine wissenschaftliche und padagogische zeitgebundene Forderung, 
sondern enthalt ein wichtiges Moment politischer Erziehung. Durch 
Einbeziehung befahigter Nichtabiturienten dient es zugleich der 
Auslese und dem sozialen BedUrfnis. 

VII. 

Die Aufgaben der christlichen Menschen nnd die Stellung 
der Kirchen beim Wiederaufbau. 

A. Die Behandlung dieses Themas findet in diesem Zusammenhange 
ihre Berechtigung, weil in der jUngsten Vergangenheit die glaubens
treuen Christen wohl die groBte geschlossene organisierte Gruppe 

102 



waren, die sich dem Nationalsozialismus widersetzte, ferner weil 
viele Wiederaufbauideen gemeinsames Gedankengut von Christen 
und Nichtchristen sind und endlich weil auaerhalb des kirchlichen 
Bereichs vielfach noch v5llig falsche Vorstellungen bestehen liber die 
Griinde christlicher Forderungen flir den Wiederaufbau. 

1. In dem spateren Aufsatz liber die "Folgerungen aus den amt
lichen Auaerungen des Papstes zur deutschen Lage" wird im 
einzelnen gezeigt werden, wie klar ablehnend der Papst wiederholt 
zum Nationalsozialismus Stellung genommen hat. Es ist noch in aller 
Erinnerung, daa die deutschen Bischofe vor der Machtergreifung des 
Nationalsozialismus jedes Einsetzen von Katholiken flir den National
sozialismus verboten hatten und daa daraus sogar Streitigkeiten 
wegen der Verweigerung des christlichen Begrabnisses flir aktive 
Nationalsozialisten entstanden sind. Die Kirche hatte von Anfang an 
die unmoralische Haltung des Nationalsozialismus klar erkannt. Nach 
der Machtlibernahme war nach kirchlicher wie nach herrschender 
staatsrechtlicher Auffassung, wie sie auch von allen auslandisehen 
Staaten vertreten wurde, die nationalsozialistische Regierung die 
legale Obrigkeit geworden und konnte als solche Gehorsam fordern, 
soweit nieht im Einzelfalle ihre Forderung der christlichen Lehre oder 
dem Gewissen des eintelnen widersprach. Damit begann der Kampf 
um elnzelne Lehren und Gesetze, so gegen das als amtliches Schulungs
material vorgeschriebene Buch von Rosenberg "Der Mythos des 
zwanzigsten Jahrhundects", gegen die Judenverfolgung, gegen die Be
kampfung des Alten Testaments, gegen das Sterilisierungsgesetz, 
gegen das amtliche Lligen- und Verhetzungssystem usw. Auf An
regung der Reichsregierung hatte zwar der Papst mit dem Deutschen 
Reich im Jahre 1933 ein Konkordat abgeschlossenl), das die mit den 
Landeskonkordaten in den vorhergehenden Jahren eingeleitete Ent
wicklung absehlieaen soUte; aber wie so viele Vertrage des national
sozialistischen Deutschlands brach die Regierung auch dieses Kon
kordat immer haufiger. Sie muate sich dabei zwar amtliche VorwUrfe 
des Vatikans gefallen lassen, wie sie in soleh eindringlicher und 

1) Daraus kann der Katholischen Kirche kein Vorwurf gemacht werden, 
haben doch nach 1933 z. B. auch England, Polen und Rul3land mit dem 
nationalsozialistischen Deutschen Reich Vertrage geschlossen. Der Name 
"Hitler" steht nicht unter dem Konkordat. Jeder Vertragspartner hoffte 
auf eine Erleichterung der Lage. 
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energischer Sprache nur sehr selten im diplomatischen Verkehr vor
kommen; da aber dieser Schriftverkehr nicht an die Oeffentlichkeit 
kam, storte dies die Nationalsozialisten nicht weiter, die zwar Begriffe 
wie Ehre und Treue oft im Munde filhrten, in Wahrheit aber lediglich 
auf Propaganda eingestellt waren. Immer wieder traten Bischofe und 
Geistliche auf die Kanzel und gei~elten vor aller Welt die Unmoralitat 
der nationalsozialistischen Theorie und Praxis. So fest die Masse des 
katholischen Volkes hinter seinen Bischofen stand, so wenig ernst 
wurden diese Warnungen von den Nazis selbst genommen. Rechnet 
man, da~ von 80 Millionen Deutschen etwa die knappe Halfte katho
lisch ist, davon ein Viertel Kinder und insgesamt etwa fUnfzig bis 
sechzig Prozent der katholischen BevOlkerung so aktiv sind, da~ 
diese entspreehend dem Kirchengebot sonntags regelmiWig zur Kirche 
gehen, so dUrften an etwa zwanzig bis vierundzwanzig Millionen 
Menschen in Deutschland die Worte der Bischofe gedrungen sein, un
gerechnet die kleineren Zahlen von Protestanten, die sich diese Hirten
briefe usw. irgendwie zu besehaffen ~ten. Die Arbeit der Kirehe 
beruht nicht auf dem Mittel "Gewalt gegen Gewalt", sondern "christ
liehe Idee gegen Gewalt und Irrlehre", und doch hat, wie einer der 
Bischofe gelegentlich ausfilhrte, "die Katholische Kirche im Laufe der 
Gesehichte noch aIle ihre Feinde Uberlebt"; dabei hat sie viel gefahr
liehere, vielleieht nicht viel bosartigere gehabt als die National
sozialisten. So ist aueh jetzt der Nationalsozialismus sehmachvoll 
zusammengebrochen, ohne in das deutsehe Kirchenvolk ernste 
Breschen geschlagen zu haben. Erfolgreich waren nur die au~ere 
UnterdrUckung, die Verhetzung nichtchristlieher Deutscher gegen 
die Christen, speziell die Katholiken, die wirtschaftlichen Ver
niehtungsma~nahmen und organisatorischen Zerstorungen. Aus der 
Kirche traten im wesentliehen nur solche Mensehen aus, die sowieso 
verdorrte Blatter am Baume der Kirehe waren; auch diese Zahlen 
hieiten sieh in durchaus ertraglichen Grenzen. Am Glaubensinhalt 
und an der kirehlichen Sittenlehre zerschellten aHe Angriffe des 
N ationalsozialismus. 

In der Evangelischen Kirche gelang dem Nationalsozialismus zwar 
eine Spaltung; doch wurde diese wettgemacht durch die aus
gezeichnete HaUung der Bekenntniskirche und anderer protestanti
scher Kreise, die, obwohl ihnen der Ubernationale Halt vielfach fehIte, 
den gleichen Widerstand wie die Katholiken der AnmaBung staatlicher 
Machthaber entgegensetzten. 
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Wie falsch erwies sich doch Rosenbergs Behauptung, die auch in 
weiten Kreisen des Liberalismus und Sozialismus geglaubt wurde, 
daB im zwanzigsten Jahrhundert niemand mehr fUr den christlichen 
Glauben sterben wUrde! Tausende von Christen, Geistliche und Laien, 
haben unter der nationalsozialistischen Terrorherrschaft ihre Treue 
zum Glauben mit dem Martyrium bekraftigt. GewiI3, die Kirchen 
besitzen keine hochaufgerUsteten Heere und konnen daher nicht 
unmittelbar eines brutalen Terrorsystems Herr werden; aber ihre 
Schlagkraft im geistigen Bereich ist nicht hoch genug zu veranschla
gen. Eine der fUhrenden Personlichkeiten im Sicherheitsdienst der SS, 
der ehemalige Ministerialdirektor Dr. Best (spater einer der berUchtig
ten Machthaber in Danemark), fUhrte einmal vor Referendaren im 
Lager Jiiterbog etwa aus, der gefiihrlichste Gegner des National
sozialismus sei die Katholische Kirche, weil die Katholiken ihren 
Kampf nicht mit Gewalt fUhrten, der der Nationalsozialismus seinen 
starken Machtapparat entgegenstellen konnte, sondern getarnt durch 
Biirgerlichkeit mit ihrem seit zwei Jahrtausenden kampferprobten 
Jdeengut. 

2. Christentum ist nicht Kampf; hier gilt nicht der verhangnisvolle 
Satz: "Der Krieg ist der Vater aller Dinge", sondern Christentwm 
will positivcn Aufbau, inneres Gliick der Menschheit und Verstehen 
der oft leiderfiillten Wirklichkeit. Konnte es bessere Voraussetzun
gen fUr den Wiederaufbau geben? GewiI3 gehen die Meinungen 
innerhalb unseres Vaterlandes iiber das Wie des Aufbaus auseinander; 
aber eimnal miissen wir bedenken, daB uns in vielen Punkten die 
Richtung des Wiederaufbaus sowieso durch die bittere Not vor
geschrieben ist, ferner daB bei der GroBe des deutschen Zusammen
bruchs der Wiederaufbau von Anfang an zu beginnen ist und daB 
im Grundsiitzlichen Christen und sehr viele, die das Christentum als 
solches ablehnen, im Ethischen, Kulturellen und Geistigen einig sind, 
so daB ein Zusammengehen ohne Schwierigkeit moglich ist. Der 
Christ, der sich auBer auf die Vernunft in seinen Grundsatzen darUber 
hinaus noch auf die Offenbarung stiitzt, von der er glaubt, daB sie 
als gottlichen Ursprungs ihm absolut Sicheres iiber die letzten und 
hochsten Fragen der Menschheit vermittelt, hat demgemaB noch 
weitergehende Wiinsche als der Nichtchrist. Aber es kommt zunachst 
einmal darauf an, die gemeinsamen Forderungen aller Aufbauwilligen 
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zu verwirklichen.1 ) Die folgenden Ausfiihrudgen wollen dazu beitragen, 
den christlichen Standpunkt auch denen, die ihn ablehnen zu miissen 
glauben, mit rationaler Begriindung verstandlich zu machen. Gegen
seitiges Verstehen ist die Grundlage der Toleranz, ohne die es in einer 
weltanschaulich so aufgespaltenen Gesellschaftsordnung wie bei uns 
nicht geht. So solI der Christ in den folgenden Darlegungen eine 
Stiitze seiner Anschauungen, der Nichtchrist Verstandnis dafiir ent
nehmen. 

B. Wer den rechten Ausgangspunkt zum Verstandnis der christ
lichen Wiederaufbauideen gewinnen will, muE die Grunde unseres 
Zer/alls aus der christlichen Perspektive sehen lernen. Gott ist all
weise, und sein Wirken zeigt sich standig in der Schopfung. Gott 
hat aber dem Menschen freien Willen gegeben und ihm die Auswirkung 
seiner Personlichkeit selbstverantwortlich iiberlassen. Der Mensch ist 
nicht absolut gut, in ihm schlummern vielmehr bose Krafte und 
Anlagen, die der Widerpart Gottes, der Teufel, in der Welt zu ent
fesseln vermag, wenn der Mensch seinen Einfliisterungen, statt dem 
Worte Gottes nachgibt. Mit dem Zuwiderhandeln gegen die von Gott 
in die Welt gesetzte Ordnung, deren Normen teils vom Menschen 
mit dem Verstande erkannt werden konnen, teils aus der gottlichen 
Offenbarung zu entnehmen sind, kamen und kommen Unordnung und 
Leid in die Welt. 

1. Suchen wir nach den besonderen Griinden der Katastrophe, in 
die wir, ja in Wirklichkeit nicht !JloE wir, sondern die ganze Welt 
geraten sind, so wird sie der Christ zunachst im Ab/all vom Glauben 
an die natUrlichen und ubernatUrlichen Wahrheiten sehen. DaE ein 
solches Verlassen der von Gott in die Menschheit- eingepflanzten 
Normen und Tatsachen sich verheerend auswirken muE, ist leicht 
einzusehen. Verleumdung, Verhetzung und Verstocktheit hindern allzu 
viele Christen wie Nichtchristen, einzelne wie ganze VOlker auf den 
rechten Weg zuriickzukommen. 

2. Seit dem Humanismus2) hat der Mensch den Glauben oder 
zumimlest das Streben aufgegeben, Ebenbild Gottes zu sein. Stolz 
hat er sich selbst zum MaE aller Dinge g€macht und ist ein Ebenbild 

1) Auf dieser Erkenntnls beruht die Arbeitsgemeinschaft der anti
faschistischen Parteien. 

2) Zum folgenden vgl. die lesenswerte Schrift von Pfi,iegler, Vor der 
Entscheidung. ttberlegungen zur Bedrohtheit. des heutigen Menschen. 1937. 
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seiner selbst geworden. Tatsiichlich hat ihn aber dieser Hochmut in 
die heutige Katastrophe gefUhrt. 1m Glauben an den stiindigen Fort
schritt ist er geistig immer primitiver geworden. Was er an Zivilisation 
und Technik zusiitzlich gewonnen, muBte er nur allzu teuer bezahlen, 
weil er aus seiner reinen Diesseits-, also einseitigen Einstellung 
heraus nicht mehr die rechte Ordnung der Dinge verstand und den 
Geist der Technik in sein schon vorher verfiilschtes Weltbild nicht 
richtig einzugliedern vermochte. Wer die tiefinnerliche Einstellung 
des Mittelalters mit seiner Mystik, seinem "Geist der Gotik" u. a. m. 
vergleicht mit der heutigen Oberftiichlichkeit, mu"B aufs tiefste 
erschrecken. In flinfeinhalbjiihriger Soldatenzeit konnte ich es immer 
wieder erleben, wie Erwachsene eine kindli,che Freude am Ansehen 
der sich immer wiederholenden Bilder geistloser "Illustrierter Zeitun
gen", an seichten Tonfilmen usw., kurz an aHem hatten, bei dem das 
Denken ausgeschaltet werden kann. Der moderne Mensch - nicht 
bloB in Deutschland - lebt geistig von der Hand in den Mund. Er 
ist weithin ohne sittliche oder iisthetische MaBstiibe, miBtrauisch und 
skeptisch, hiilt sich fUr fortschrittlich und modern, auch wo el" 
Anschauungen liingst liberwundener Zeiten vertritt. 

3. Als der Rationalismus und der durch ihn "aufgekliirte" AbsolutiS· . 
mus den Boden daflir schuf, mehr und mehr Lebensgebief;e aus der 
Splliire der Kirche herau8zunehmen und sie damit nicht nul', zu ent-' 
geistlichen (zu siikularisieren), sondern auch zu entgeistigen, da 
ahnte er noch nicht, daB er im totalen Staatl) enden wlirde. Das 
gesamte offentliche und blirgerliche Leben wurde einem "Riesen
flirsorgeapparat" (Pftiegler) unterworfen; plOtzlich erkennen wir, 
daB dieser als Vorsehung versagt hat, und Krieg, Vernichtung, 
Grauen, Verzweiflung und Geistlosigkeit das Ergebnis wurden. 

4. Die geistige Einheit, wie sie einstmals das Christentum der 
abendliindischen Welt unter jahrhundertelanger politischer Flihrung 
durch das Reich gegooen hatte, ist zerbrochen. Die Menschen gleicher 
Kultur verstanden einander nicht mehr. Seit liber einem Jahrtausend 
hatte es - nicht zuletzt unter dem EinftuB des Christentums - keine 
Volkervernichtungskriege innerhalb der abendliindischen Welt mehr 
gegeben; unserer Zeit blieb es vorbehalten, im zweiten Weltkrieg 
dieses heidnische Kriegsziel wieder aufzunehmen. Je weiter sich das 

1) Vgl. mein "Der t.otale Staat und die Kirche" in KZeineidam·KuB, 
Die Kirche in der Zeitenwende, 1935, S. 303 ff. 
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einzelne Volk yom Christentum innerlich entfernt hatte, um so 
kriiftiger wurde die Vernichtungsparole aufgenommen. Wohin sie 
fUhrt, das spUren wir nun selbst am eigenen Leibe und erinnern uns 
kaum noch der urspriinglichen Kriegsziele des Nationalsozialismus 
und der vielen aktiven Anhanger und "harmlosen" Mitliiufer, die 
seiner weltzerstorenden Parole zujubelten! Dem Abfall von den christ
lichen ldeen wollen die wenigsten den heutigen Zustand zuschreiben. 

5. Viele hatten schon liingst bemerkt, welchem Abgrund Europa, 
insbesondere Deutschland zusteuerte. Sie sannen auf Abhilfe. Da sie 
den individualistischen Liberalismus und die irrende Einzelpersonlich
keit fUr die Fehlentwicklung verantwortlich machten, fiUchteten sie 
ins gegenteilige Extrem, in den KoZlektivismus. Der National
sozialismus hat der Welt gezeigt, was Kollektivismus an Entrechtung 
und UnterdrUckung der Personlichkeit zu leisten vermag. Vermassung 
von Kultur und Wirtschaft artete in VerfUhrung und Verhetzung der 
willenlos gewordenen Masse aus, die schlie13lich mit offenen Augen, 
ihren VerfUhrern und Vernichtern zujubelnd, in die Katastrophe 
hineinrannte. Man sollte meinen, da13 das vollige Versagen des 
kollektivistischen Nationalsozialismus uns genUgend augenfiillig be
wiesen hatte, da13 der Kollektivismus wenigstens fUr Deutschland 
keine geeignete Lebensform darstellt. Weitere Versuche mit ihm 
dUrften sich fUr uns kaum empfehlen. 

6. Einen weiteren Grund des tieferen Absinkens der abendliindischen 
Welt sieht der Christ im Materialismus, der teils Folge, teils Voraus
setzung der vorstehend geschilderten Lage ist. Korperliches Wohl
befinden wurde an die Spitze aller Werte gestellt. Nur scheinbar und 
propagandistisch gab sich der Nationalsozialismus idealistisch. Die 
Massen liefen ihm nach, weil er ihnen Erhohung des Lebensstandards, 
Reichtum auf Kosten anderer Volker (Ostgebiete, Kolonien) und die 
WirtschaftsfUhrung in Europa versprach. Zudem sind auch die 
Rassenlehre mit ihrer Entpersonlichung und Entseelung des Menschen 
sowie ihre biologischen Auswirkungen durchaus materialistisch. 

7. Neben all dem setzte eine Bekiilmpfung der Kirche ein, und zwar 
zunachst bereits durch den Liberalismus, der nach seiner eigenen 
Theorie eigentlich duldsam hatte sein mUssen. So kam es Ende des 
19. Jahrhunderts in Deutschland und spater in Frankreich zu Kultur
kampfen. Diese steigerten sich unter dem N ationalsozialismus zu 
einer wUsten Kirchenverfolgung. Wer mit dem Christen in der Kirche 
eine Stiftung Jesu Christi, also Gottes selbst erblickt, wird natur-
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gemiiB sich nicht wundern, wenn aus solchem Kirchenkampf fUr die 
Verfolger, hier fUr den Staat und die ihn tragende Volksgemeinschaft, 
nur Nachteile entstehen konnten. 

C. 1st vom christlichen Standpunkte der furchtbare Zusammen
bruch, dessen Hauptopfer jetzt gerade unser Yolk geworden ist, eher 
verstiindlich als von irgendeiner anderen Anschauung aus, so werden 
sich aus der klaren Erkenntnis der Wurzeln des Ubels gerade vom 
Christentum her am ehesten die Mittel zur Besserung unserer Lage 
gewinnen lassen. Dabei mUssen wir freilich von einer Tatsache aus
gehen, die der N ationalsozialismus und mit ihm viele Deutsche bis 
heute nicht zugeben wollen. GewiB bedeutet Christentum auch einen 
Ideengehalt, der von vielen edlen Menschen ohne weiteres bejaht wird; 
fUr den Wiederaufbau unserer Kultur werden wir auch gerade dieses 
Gedankengut in den Vordergrund zu stellen haben. Aber Christentum 
enthiilt mehr; es ist eine Religion, die auf einem System von Wahr
heiten aufbaut, niimlich auf Tatsachen, deren Erkenntnis teils mit dem 
Verstande erfaBt werden kann, teils auf Mitteilungen Gottes selbst, 
d. h. auf Offenbarung beruht. Diese Wahrheiten nennt man "Dogmen" 
- ein Wort, bei dem vielen ein kalter Schreckensschauer Uber den 
RUcken liiuft. Jeder, der nicht von Haus aus Skeptiker ist, muB die 
Existenz religiOser Wahrheiten anerkennen. und diese letzteren 
"glauben". Das ist Dogmenglaube, der vielfach deswegen abgelehnt 
wird, wei! die christliche Religion angeblich einen Zwang ausUbt, die 
Dogmen zl:! glauben. Da das Christentum auf einem logisch auf
gebauten System fester Wahrheiten beruht, die Wahrheit aber nur 
eine sein kann, verlangt es in der Tat die Anerkennung dieser Wahr
heiten. Aus diesen objektiven Wahrheiten, deren Kenntnis ebenso 
erlernt werden muB wie die der Wahrheiten anderer Wissengebiete, 
ergeben sich, aus den gleichen Quellen gespeist, ebenso absolut giiltige 
sittliche Normen, deren Anerkennung das Christentum genau so ver
langt wie die der Wahrheiten. Wer die objektive Wahrheit besitzt, 
muf3 ihre Anerkennung fordern und kann nicht daneben entgegen
stehende Behauptungen auch als wahr oder gleichwertig zulassen. 
Insofern wird ein im Wesen der Wahrheitsreligion liegender Dogmen
glaube in der Tat gefordert. Aus diesem Grunde kann die christliche 
Religion auch nicht dulden, daB sie durch eine "vergleichende 
Religionswissenschaft" mit anderen Religionen, denen dieser Wahr
heitsgehalt fehIt, die ihn teilweise nicht einmal beanspruchen, 
relativiert wird. 
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Dem Mittelalter war diese Auffassung selbstversHindlich. Diesseits 
und .Jenseits fanden im Glauben der Menschen ihre harmonische Ver
einigung. Die Kirche war der Trager der Religion und der gesamten 
KulturgUter (z. B. Schule, Kranken- und ArmenfUrsorge), dem Staat 
blieb der Schutz seiner Angehorigen nach innen und aul3en sowie die 
Ordnung des Wirtschaftslebens (Standewesen, Zunftwesen usw.) vor
behalten. Die Kirche hatte ein schier unUbersehbares Arbeitsgebiet, 
das ihr - der katholischen wie der protestantischen - durch den 
absoluten, dann durch den liberalen und schliel3lich· durch den
sozialistischen Staat mehr und mehr entzogen wurde. Mit der Ent
christlichung des Staates wurden auch die der Kirche genommenen 
Lebens- und Arbeitsgebiete mehr und mehr entchristlicht. Chr:isten
tum wurde durch Biirokratisierung, christlicher Geist durch Formali
sierung ersetzt; inwieweit damit eine Verbesserung eintrat, mag jeder 
selbst entscheiden. Nur darf er gerechterweise nicht den Jdealfall 
staatlicher oder kommunaler Verwaltung mit irgendwelchen Fallen 
der Mi13wirtschaft vergleichen, die es natiirlich im kirchlichen Bereich 
auch gegeben hat. Historisch belegbar ist jedenfalls die Tatsache, 
da13 in den geistlichen Territorien des ersten Deutschen Reichs die 
Verwaltung durchweg besser war als in den weltlichen. 

Man kann den Wandel der Auffassungen nicht verstehen, wenn man 
nicht die Veranderung des Kirchenbegriffs durch den Protestantismus 
beriicksichtigt. Nach katholischer Auffassung, wie sie das Mittelalter 
beherrschte und wie sie bis auf den heutigen Tag gilt, ist die Kirche 
d'ie von Christus selbst gegriindete und zur Spendung der Gnaden
mittel notwendige Heilsanstalt; ihre Existenz sowie die Grundlagen 
ihrer Organisation beruhen auf gottlicher Offenbarung, sind also 
unerlal3liche Bestandteile des Glaubens. Der Protestant dagegen 
erkennt diese gottliche Grundlage der Kirche nicht an, halt ver
schiedene Kirchenorganisationen nebeneinander fiir zulassig und stellt 
dem katholischen Anstaltsgedanken die Korperschaft entgegen. Mit 
dem Aufgeben der Idee der "Una Sancta Catholica" und der Ent
thronung des Papstes in Rom als des Oberhauptes der gesamten 
Christenheit hat die Kirche viel von ihrer Schlagkraft und ihrem 
Einflu13 gerade in den Landesteilen verloren, in denen die neue Lehre 
sich durchsetzte. Da iiberdies der Protestantismus lutherischer Pra
gung sich zum Staatskirchentum bekannte, wurde das weitere Vor
dringen des Staates in den ehemals unbestrittenen kirchlichen Bereich 
begiinstigt. 
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Wir vergessen heute nur allzu leicht, wenn wir gewisse Aufgaben 
als selbstverstandlich fUr den Staat in Anspruch nehmen, daB wir 
eben Opfer des Zeitgeistes geworden sind, der dem Staate neu zu
gefallene Angelegenheiten als altes Erbgut ausgibt. Jahrhunderte 
z. B. hatte die Kirche - die katholische wie die protestantische - das 
Schulwesen in der Hand, und auch die spatere Staatsschule war bis 
nach 1933 im groBten Teile Deutschlands die Bekenntnisschule. 
Nationalsozialistische Propaganda hat auch hier die wahre Lage vollig 
vernebelt. Die Behauptung, in den meisten groBen auslandischen 
Staaten gabe es nur die staatliche Gemeinschaftsschule, vielfach sogar 
ohne Religionsuntericht, vergiBt die wesentliche Tatsache, daB 
es aber daneben meist konfessionelle, christliche und sonstige 
Privatschulen in groBerer Zahl gibt. 

Wie dem auch sei, wir konnen die Aufgaben des Christen beim 
Wiederaufbau nicht richtig bewerten, wenn wir nicht zuvor anerken
nen, daP.. die "Organisation" der Christen, die Kirche J bis in die jUngste 
Gegenwart der bedeutendste Kulturtriiger des Abendlandes war. Auch 
der religios anders Eingestellte muB zugeben, daB ein J ahrtausend 
lang Kunst, Wissenschaft, Erziehung, Recht und Wohlfahrtspflege in 
unserem Vaterlande von keiner Stelle mit auch nur annahernd gleicher 
IntensiUit gepflegt, ja zum Teil sagar erst geschaffen wurden. Wenn 
demgegenUher auf gelegentliche vermeintliche Fehler kirchlicher 
Stellen, z. B. im Galilei-ProzeBl) , oder auf Menschlichkeiten bei 
Papsten und Bischofen hingewiesen wird, so vermogen diese Einzel
falle nichts gegen die These der enormen kulturellen Fruchtbarkeit 
der Kirche zu beweisen, der bis heute noch keine andere Organisation 
- auch der Staat nicht - durch Jahrhunderte groBere Leistungen 
gegenUberzustellen vermag. 

'Venn dem aber so ist, dann kann der Christ mit dem BewuBtsein 
sich am Wiederaufbau unseres Kulturlebens beteiligen, daB in seinem 

1) Schon die Miihe des Heraussuchens solcher Einzelbeispiele zeigt die 
Schwiiche der goegnerischen Position. Man verschweigt all die unendlich 
zahlreicheren positiven Forderungen der Kultur, im vorliegenden FaIle 
sogar, daB fast urn die gleiche Zeit ein Frauenburger Domherr 
(Copernicus) die gleiche Lehre vollig unangefochten vertreten konnte. 
Tatsiichlich war der Grund des Vorgehens der Kirche gegen Galilei nicht 
die Bekanntgabe seiner naturwissenschaftlichen Erkenntnis, sondern die 
theologischen Spekulationen, die er daran kniipfte. 
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Glanben und in der Kirche, deren Glied er ist, nnermelJliche KnZtnr
krii/le ruhen, die zu erweeken und auszuwerten seine besondere 
Mission im jetzigen Augenbliek ist. Gelingt es ihm, von dem hier 
sehlummernden Kulturgut mogliehst viel fUr den jetzigen Wieder
aufbau zu aktivieren, so leistet er seinem Vaterlande, seinem Volke 
und der europaisehen Mensehheit einen unsehatzbaren Dienst. 

Man hart den Einwand, dies sei reaktionar, die Zeit der Befruehtung 
eines Kulturlebens durch die Kirche sei vorUber, mogen auch die 
Leistungen der Kirche in der Vergangenheit noeh so hoch eingeschatzt 
werden. Darauf ist zu erwidern, daJ3 die ehristlichen Werte ewig und 
absolut gUltig sind, da sie zum groJ3en Teil mit dem Verstand 
erkennbarer, unwandelbarer Bestandteil der menschlichen Natur sind. 
Auch das Einmaleins oder bestimmte historische, naturwissenschaft
liebe u. a. Erkenntnisse sind keinem Wandel unterworfen. Warum 
sollten die Wahrheiten der Theologie od~ die Normen der Moral 
plOtzlich ihre Geltung verlieren? Ein solcher Relativismus hat uns 
schnurstracks in den N ationalsozialismus hineingefUhrt; er vermag 
ihn erst recht nicht zu Uberwinden! 

D. 1. De1' Ghrist hat nicht nur die staatsbUrgerliche, sondern auch 
die religiOse Pfiicht, positiv an der Neugestaltung unserer Lebens
verhiiltnisse mitzuarbeiten. Wir stehen heute vor einem Nichts; jeder 
christliche Gedanke, der heute eingepflanzt wird, wird spater seinen 
Ertrag abwerfen. In frUheren Zeiten - sagen wir um das Jahr 
1900 - stand der Christ einem fertigen Bauwerk, einer zum Teil 
unchristliehen Kultur gegenUber. Wo er einen Gedanken einbauen 
wollte, dort muJ3te er erst einen Quaderstein aus jenem yom Liberalis
mus zahe verteidigten Gebaude herausbrechen. Oder: im Zeitalter 
des Nationalsozialismus war er von vornherein seiner christlichen 
Haltung wegen Verfolgungen ausgesetzt; man setzte den staatlichen 
Propagandaapparat und unter Umstanden Terror gegen alIe Versuche 
ein, ehristlichem Gedankengut im offentliehen Leben Raum zu 
schaffen. Das ist zur Zeit anders. Alles, was oben unter B als Zerfall
grunde der heutigen Welt angefUhrt wurde, das gilt es, ans 
christlichem Geist zn uberwinden. 

2. Der Wert christlichen Gedan7;;engntes, das dem National
sozialismus trotz Terror und Verfolgung standgehalten hat, wird 
auch von Nichtchristen anerkannt. Wie oben dargelegt, weiJ3 zwar 
der Christ um die Mangel der vorangegangenen Xra ebenso wie der 
Nichtchrist und ist mit letzterem auch in den wichtigsten Punkten, 
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die zur uberwindung des N ationalsozialismus fUhren, einig; aber bei 
ihm kommt noch die besondere Schau in die tieferen Ursachen der 
ZeitirrtUmer hinzu. Glauben und Moral lassen ihn weitere Elemente 
zum Neuaufbau beisteuern und die auch von anderen vertretenen 
Gesichtspunkte vertiefen oder ihnen neue Seiten abgewinnen. Die 
kulturellen Schatze und Erfahrungen seiner Kirche vermogen ihm 
sHindig neue Anregungen zu vermitteln, die es fUr die heutige Zeit 
brauchbar zu machen gilt. 

3. Die Zeiten der Konfessionsstreitigkeiten sind voriiber; sie waren 
eines der Schreckgespenster, mit denen der Nationalsozialismus oder 
sonstige Kirchenfeinde die dem kirchlichen Leben entfremdeten 
Menschen gegen die Kirchen und gegen "dogmatische Bindungen" 
aufhetzen wollten. Katholizisrmus und Protestantismus vermogen in 
volliger Einmutigkeit ihren Beitrag zum kulturellen Aufbau zu leisten. 
Was in ihrer Lehre verschieden ist, sind Glaubensfragen, die fUr die 
heute zur Diskussion gestellten Probleme fast belanglos sind. Ihre 
Unterschiede im Glauben mogen in einzelnen Fallen verschiedene 
Auffassungen auch zu einzelnen Lebensfragen entwickelt haben; 
gerade derartige Verschiedenheiten, die immer im gemeinsamen 
chl'istlichen Boden wurzeln, konnen fUr den Wiederaufbau fruchtbar 
gemacht werden. Nationalsozialistische Ungeistigkeit lieB freilich nur 
uniformiertes Denken zu; die Zukunft kennt wieder die Freiheit 
des Geistes, dessen Betatigung im Nebeneinander von Katholizismus 
und Protestantismus durch die FUlle gemeinsamer Grundanschauungen 
zu einer vielversprechenden harmonischen Zusammenarbeit in allen 
wichtigen kulturellen Fragen fUhren sollte. Praktisch wird also das 
christliche Ideengut von zwei Seiten, vielleicht manchmal in verschie
dener Formulierung, an die jeweils maBgebenden Stellen herange
tragen; die entscheidenden Grundgedanken aber werden von allen 
christlichen Konfessionen gemeinsam vertreten. 

4. Grundlage fUr die Mitarbeit aller Christen ist die volle Glaubens
und Gewissensfreiheit. Jedermann darf den christlichen Glauben, 
wie er von einer der groBen christlichen Religionsgemeinschaften 
vertreten wird, annehmen und sich in Wort und Schrift fUr ihn 
einsetzen; ihm darf daraus keinerlei N achteil im bUrgerlichen oder 
staatsbUrgerlichen Leben erwachsen. 

FUr den Christen ist diese Freiheit wie jede andere beschrankt 
und in Bahnen geleitet durch das Sittengesetz. Es widerspricht nicht 
der Gewissensfreiheit, wenn die Eltern als die fUr die Erziehung der 
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Kinder vor Gott verantwortlichen Personen ihre Kinder taufen lassen, 
ihnen eine christliche Erziehung geben und sie in eine christliche 
Schule schicken. Nur liberspitzter Liberalismus vermag sich gegen 
diese auf Naturrecht beruhende Ptlicht der Eltern zu wenden. Ware 
eine solche Meinung, die librigens ihren wahren Grund in einem 
abgrundtiefen Skeptizismus hat, richtig, so ware jede Erziehung von 
Kindern unmoglich; denn bereits mit den primitivsten Belehrungen 
liber Anstand und Sitte wlirden die Eltern die sittliche Freiheit ihrer 
Kinder "vergewaltigen". Derartige Anschauungen fUhren unmittelbar 
zu Anarchil'lmus und Nihilismus und sind gesellschaftsfeindlich. In 
der Praxis hat die Auslegung von Glaubens- und Gewissensfreiheit 
niemals Schwierigkeiten gemacht, auBer wenn der Positivismus die 
Geltung einschrankender Gesetze behauptete, die angeblich flir aIle 
erlassen waren, tatsachlich aber nur flir Christen die Glaubensfreiheit 
einschrankten. 

5. Der Christ vertritt gegen Individualismus und gegen Kollek
tivismus den Personalismus und Solidarismus, d. h. der Mensch ist 
nicht nur Glied der Gemeinschaft, !;Iondern eine vor Gott und dem 
Gewissel1 selbstverantwortliche Personlichkeit. In der ihm von Gott 
gegebenen Willensfreiheit liegt enthalten die Ptlicht zur sittlichen 
Verantwortung des eigenen Tuns. Die Freiheit ist aber nicht 
unbeschrankt, sondern gemeinschaftsgebunden, d. h. durch Existenz 
und Rechte anderer Menschen und der verschiedenen natlirlichen und 
freigewiihlten Gemeinschaften ausgerichtet. Das gilt sowohl im 
wirtschaftlichen und sozialen als auch im kulturellen Bereich. Vom 
festen Fundament solcher gesellschafts- und personlichkeitserhalten
der Auffassungen aus, die heute vielfach auch als "christlicher 
Sozialismus" bezeichnet werden, ist der Christ wie kein anderer zur 
Mitwirkung am Wiederaufbau berufen. 

G. Das Zusammenwirken zwischen Christen und Nichtchristen in 
allen Fragen des sozialen Lebens wird dadurch erleichtert, daB fUr 
den Christen die natUrliche Ordnung gleichzeitig Richtung und MaB
stab seiner Soziologie ist. Insbesondere steht der bedingungslose 
Schutz der Familie im Vordergrunde. Gegenliber der Auf15sung der 
li'amilie durch den Nationalsozialismus ist deren Wiederzusammen
fUhrung eine Grundforderung jeglichen Wiederaufbaus. Nicht nur die 
Leistung jeglicher Hilfe beim Aufsuchen versprengter Familienmit
glieder ist hier gemeint, auch der Schutz der Ehe selbst, der Ausbau 
der Elternrechte usw. Die Fortptlanzung des Menschengeschlechts 
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geschieht nach einem wieder zur Anerkennung zu bringenden Grund
satz sittlich einwandfrei nur in der Ehe. 

Uber Kindererziehung und Schulart fUr die Kinder bestimmen die 
Eltern, deren Rechte gegeniiber Staat und Schule durch Einschaltung 
der modernen Selbstverwaltungsgedanken zu sichern sind. Der 
Sonntag dient neben Gottesdienst und Arbeitsruhe auch der Familie; 
er ist kiinftig von allen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sportlichen Zwangsveranstaltungen freizuhalten. Die merkwiirdigen 
Formen nationalsozialistischer Freizeitgestaltung an Sonntagen mit 
ihrem Zwang diirfen nie wiederkehren; sie bedeuten - von sonstigen 
Nachteilen ganz abgesehen -- groEten Schaden fUr die Familie und 
sind schon deshalb zu verhindern. 

7. Endlich sei in dies em Zusammenhang auf die vielumstrittenen 
Schnlfragen vom christlichen Standpunkt aus hingewiesen, so wie sie 
sich bei der derzeitigen politischen und kulturellen Lage darstellen. 
Der Andersdenkende wird meines Erachtens zumindest Verstandnis 
fUr diese wohlbegriindeten Forderungen aufbringen kannen, deren 
Erfiillung nicht nur dem christlichen Volksteil von Nutzen ist. Es 
ist deshalb auch hier der Beitrag des Christen zum Wiederaufbau fiir 
die Volksgesamtheit von unmittelbarer Bedeutung. 

Die Lasung aller Schulfragen1 ) muE von der Prioritat des Eltern
rechts aus gesehen werden. Den Eltern ist daher das Recht zuzu
sprechen, ihren Kindern die Schulbildung und die Art der Erziehung 
zu vermitteln, die sie fUr richtig halten. Da sie selbst ihre Kinder 
nicht ausreichend allein zu unterrichten vermogen, kann der Staat als 
helfende Organisation sowohl den Schulzwang begriinden als auch 

1) An Schularten unterscheidet man 
1. die Bekenntnisschule, d. h. eine Schule, deren Lehrer dem gleichen 

Bekenntnis angehoren und deren gesamter Unterricht einheitlich im Geiste 
dieses Bekenntnisses durchgefiihrt wird, und zwar in samtlichen Fachern. 
Sie war seit Jahrhunderten unbestritten die Regelschule in Deutschland. 
1919 wurde ihr Rang bestritten, doch blieb sie in den weitaus meisten 
deutschen Landern die iibliche Schulart. Praktisch verdrangte sie der 
Nationalsozialismus. Von der Katholischen Kirche wird sie nach wie vor 
gefordert (Grundlage dafiir sind can. 113 Codex Iuris Canonici, Er
ziehungsenzyklika Pius XI., Amtl. deutscher Text Verlag Herder, Frei
burg 1930) und im Reichskonkordat (Art. 23) geschiitzt, 

2. die christliche Gemeinschajt88chule, in d~r die Lehrer christlich sind 
und der gesamte Unterricht vom christlichen Geist durchweht ist. Der 
obJigatorische Religionsunterricht ist nach Bekenntnissen getrennt, 

Peters, Zwischen Gestern und Morgen 9 115 



Schul en einriehten, wie er sie fUr riehtig halt. Wenn aber die Eltem 
eine bestimmte andere Sehulart fordern, so ist kraft natiirliehen Rechts 
der Staat verpfiichtet, solche Schulen entweder selbst zu organisieren 
oder entsprechende PTivatschulen zuzulassen. Voraussetzung ist nur, 
daB die Wlinsehe der Eltern vernlinftig und praktiseh durehflihrbar 
sind, d. h. daB ein den staatliehen Regelsehulen entspreehendes 
Niveau gesiehert ist und daB das Unternehmen wirtschaftlich fundiert 
ist. Man muB es klar ausspreehen, daB die Privatschulen - man 
denke z. B. an die von katholischen Orden geleiteten, zum Teil 
berUhmten Schulen, wie Feldkirch und Ettal, oder an Institute wie 
Salem - vielfach Hervorragendes, manehmal Besseres als die Staats
schulen geleistet haben und daB sie im Ausland teilweise die Regel 
sind; dort sind Staatssehulen vielfach nur sekundar. 

Wer den liberalen, aber wohl Uberwundenen Standpunkt der 
Neutralitat der Schule vertritt, kommt zu einer reinen Wissensschule. 
Wir fordern heute aber die ETziehungsschule, die auBer Wissens
libermiitlung das Kind zur Personlichkeit bilden solI. Dieses Ziel 
ist nur erreichbar, wenn nicht jeder einzelne Lehrer desselben 
Kindes auf ein versehiedenes Ideal hin erzieht, sondern nur wenn 
der gcsamte Unterricht auf das gleiehe Bildungsziel hin ausgeriehtet 
ist; welches das sein solI, ist zunaehst der Entscheidung der Eltem 
liberlassen. 

Welche Schulen haben aber bei uns in der Tat noch ein eigenes 
Bildungsziel? Unter den hoheren Sehulen sieher das humanistisehe 
Gymnasium, ferner die Bekenntnis- sowie die verschiedenen 

3. die Simultanschule, vielfach der Gemeinschaftsschule gleichgesetzt, 
ist eine Schule neutraler Art mit christlichem Religionsunterricht, von 
dem jcdoch auf Antrag der Eltern befreit wird, 

4. die weltliche Schule, in der es keinen Religionsunterricht gibt, 
5. Weltanschauungsschulen, in denen der Unterricht im Geiste einer 

bestimmten, nicht zu einem christlichen Bekenntnis gehorenden Welt
anschauung abgehalten wird. 

Auf einer anderen Ebene liegt die Unterscheidung in offentliche und 
private Bchulen, je nach dem Unterrichtstrager. Wahrend in vielen an
deren Landern beide Schularten gleichberechtigt sind, ja manchmal 
letztere bevorzugt werden, sind in Deutschland die meisten Schulen offent
liclle; docll kommen bei Volks- wie hoheren Schulen nicht selten Privat
schulen vor und sind oft sehr hochwertig. 
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Weltanschauungsschulen. Bekenntnisschulen waren bis 1933 in den 
Volksschulen im groBten Teil PreuBens die Regel, bei den h6heren 
Schulen in Deutschland die Ausnahme. Ob die bisherige deutsche 
Oberschule bereits zur klaren Herausarbeitung eines Bildungsziels 
gelangt war, mag dahingestellt bleiben; sie konnte es meinesErachtens 
gemaB dem vorigen Kapitel aus dem Geist der Technik und seiner 
Einordnung ins abendl1indische Kulturbild entwickeln. Der National
sozialismus hatte die Notwendigkeit der gleichartigen weltanschau
lichen Ausrichtung jeder einzelnen Volks- oder hoheren Schule richtig 
erkannt; es fehlte ihm nur die positive Idee dazu, da seine Rassen
und sonstige negative Ideologie ungeeignet und unsittlich war. 

Eine weltanschaulieh gebundene Schule jeder Art stellt keinen 
unzuliissigen Gewissenszwang dar, wenn den Eltern die Freiheit der 
Entscheidung gelassen ist, auf welche Schule sie ihre Kinder schicken 
wollen. Sie bedeutet gerade das Gegenteil einer ZerreiBung der Kindes
seele, weil der ganze Unterricht vom gleichen Geiste getragen ist. 
DaB verschiedene Kinder auf verschiedene Schulen gehen, wird von 
ersteren nicht als trennend empfunden - ebensowenig wie die Tren
nung von Jungen nach humanistischem Gymnasium und deutscher 
Oberschule. AIle die schwierigen Probleme der sag. Simultanschule -
etwa die Trennung der Kinder im Relegionsunterricht, die Behandlung 
weltanschaulich verschieden beurteilter historiScher und literarischer 
Gegenstiinde -' fallen in der weltanschaulich gebundenen Schule fort; 
sie ist infolge der geistig gleichartigen Ausrichtung des Lehrer
kollegiums in Wahrheit die viel freiere, modernere 1 ) Sehule. DaB unter 
den Tra,gern der Forderung der weltanschaulich gebundenen Schule 
die christlichen Bekenntnisse, besonders die Katholische Kirche, an 
erster Stelle stehen, sollte angesichts der Erfahrungen der Kirche in 
Unterrichtsfragen nicht zu gering veranschlagt werden. Da man die 
weltanschaulich gebundene Schule nur fUr solche Kinder verlangt, 
deren Eltern sie wUnschen, ist auch mit einem geistig einheitlicheren, 
geschlosseneren SchUlermaterial zu rechnen, wodurch sich schon ein 
Teil der guten Leistungen dieses Schultyps erkllirt. 

In staatlichen Schulen ohne weltanschauliche Bindung nlUB fUr die 
einem christlichen Bekenntnis angehorenden Kinder Religionsunter
rieht, getrennt nach Bekenntnissen, fUr die Ubrigen Kinder Moral
unterricht zu denselben Stunden wie der Religionsunterricht abgehalten 

1) Wei! nicht reine Wissens-, sondern Erziehungsschule. 
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werden. Wenu wir von der kulturellen Kraft des Christentums und 
seiner Bedeutung flir unsere neu aufzubauende Kultur iiberzeugt sind, 
so mlissen christliche Kinder auch christlichen Religionsunterricht 
erhalten. Mehr noch als die anderen UnterrichtsHicher ist dieser 
Bildungs- und Erziehungsfach. Flir jeden, der das Recht und die Pfiicht 
der.Schule anerkennt, die Wahrheit zu lehren, ist es selbstverstandlich, 
daB das Kind auch in den religiosen Wahrheiten und der daraus 
entspringenden Sittenlehre unterwiesen werden muB. Nach Maglich
keit ist der Religionsunterricht durch die Geistlichen des betreffenden 
Bekenntnisses abzuhalten, stets aber nur durch Lehrkrafte, zu denen 
die Kirche ihre Zustimmung gegeben hat. Die Teilung im Religions
unterricht nach den Bekenntnissen ist unvermeidlich; es schadet 
meines Erachtens auch nichts, wenn dem Kinde die Realitat der 
Glaubensspaltung in unserem Vaterlande frlihzeitig zum BewuBtsein 
gebracht wird, sofern es zur Toleranz erzogen wird. Auch die Tatsache, 
daB auf diese Weise religias indifferente, ja sogar die religiose Unter
weisung nur widerwillig aufnehmende Kinder am Religionsunter
richt teilnehmen, ist zwar bedauerlich, weil es dem Religionsunterricht 
selbst schadet, muB aber ebenso in Kauf genommen werden. wie die 
Ablehnung mancher wissenschaftlichen Facher durch die SchUler. 

Es ware zum Schaden der Sache, wenn wahrend des christlichen 
Religionsunterrichts die nichtchristlichen oder von den Eltern vom 
Religionsunterricht abgemeldeten Kinder schulfrei hatten. Ihnen ist 
zUl;nindest eine Moraluntcrwei8Ung und ein Unterricht in vergleichen
der Religionswissenschaft zu erteilen. Ich verhehle nicht, daB ich 
persanlich von einem abstrakten Moralunterricht ohne Anlehnung an 
und Vertiefung durch die Religion ebensowenig halte :wie von einer 
nicht wertenden vergleichenden Religionswissenschaft; aber mir er
scheint es unmoglich,1) daB in einem Gemeinwesen, in des sen Kultur 
und geistigem Werden das Christentum eine entscheidende Rolle 
gespielt hat und in dem jeder Unbefangene auf Schritt und Tritt 
)\.uBerungen des Christentums erlebt, eine graB ere Anzahl von 
Menschen vom Christen tum nichts weiB; ferner ist es untragbar, daB 

1) Da13 diese Erkenntnis auch fur die Staatsschulen ohne Religions
unterricht in den Vereinigten Staaten von Amerika urn sich greift, dafiir 
vgl. den aus liberalem Geist hervorgegangenen Aufsatz "Our Crop of 
Religious Illiterates" von Charles Clayton Morrison aus The Christian 
Century, abgedruckt in The Reader's Digest (August 1946, S. 127 ff.). 
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wir ansUindige Mensehen mit hohem Ethos heranbilden wollen, ohne 
ihnen zumindest die rationalen Grundlagen der Ethik klarzumaehen. 

Christliehe Bekenntnissehule und ebristIieher Religionsunterrieht, 
riehtig verstanden, k6nnten den der beutigen Mensehheit so notwen
digen ehristliehen Geist aueh in den Volkskreisen neu erweeken, die 
die innere Verbindung mit dem Christentum verloren haben, seine 
Bedeutung aber noch erahnen. Wenn der Christ die gewaltige Aufgabe, 
vor der er hier steht, richtig erfaBt, kann er unserem Volke und dem 
Abendland einen unsehatzbaren Dienst erweisen. Dazu ist aber 
zweierlei notwendig: die Aufrlittelung der Religionslehrer, damit sie 
den Unterrieht lebensJ:}.ah und interessant gestalten, und die Verbin
dung zwischen Religionslehrer und Elternhaus. Feste und Feiern der 
Kirche, Arbeitsgemeinsehaften mit den gr6Beren Schiilern liber den 
Ptlichtunterrichi hinaus und Korrespondenz mit den Eltern sind einige 
der Mittel zur Erreichung des letztgenannten Zieles. 

E. Das Wirken des Christen in der Welt geht von den geistliehen 
Zentralpunkten, den Kirchen, aus. Deshalb muB die TCchtliche Stellung 
der christlichen Kirchen im Staate eindeutig bestimmt sein. Kultur
trager wie die Kirchen als Privatvereine existieren zu lassen, ware 
sinnloser Formalismus. Die Kirche, die seit liber einem Jalirtausend 
dem 6ffentlichen Leben unseres Vaterlandes das entseheidende 
Geprage gegeben hat, muB - auch vom Standpunkte derer, die die 
Lehren der Kirche heute nieht annehmen wollen - eine Rechtsstellung 
innehaben, die der Zahl ihrer Anh1inger und ihren bedeutenden 
kulturellen Leistungen entsprieht. Man wird eine NeugestaItung dieser 
Rechtsstellung im Augenblick meines Eraehtens nicht empfehlen 
k6nnen. Wohl von niemandem wird sie flir dringlieh angesehen. Sie 
wiirde nur Religionsstreitigkeiten hervorrufen, und solche k6nnen 
wir zur Zeit wirklich nicht gebrauehen. 

1. Deshalb empfiehlt es sieh meines Eraehtens, flir die Katholische 
Kirche das von den Nationalsozialisten standig gebroehene Reiehs
konkordat mit dem Heiligen Stuhl vom Jahre 1933 einfaeh zugrunde 
zu legen. Niemand. wird behaupten, dieses sei ein nationaI
sozialistisehes Gesetz; es ist daher weder materieII noeh 
formeII aufgehoben. Einzelne Bestimmungen, die das Vorhandensein 
einer Reiehs- oder Landesregierung voraussetzen, sind obsolet, andere 
(z. B. die liber die Bisehofsernennung) mlissen heute sinngemaB aus
gelegt werden. Es ist hier nieht der Ort, die Reehtslage im einzelnen 
n1iher zu behandeln; es geniigt aufgezeigt zu haben, daB hier eine 
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brauchbare Rechtsgrundlage vorhanden ist, die durch den Fortfall der 
Reichsregierung dem Sinne des Konkordats nach ebensowenig gegen
standslos geworden ist wie andere Reichsgesetze. 

2. Die Evangelische Kirche ist insofern in einer schwierigeren Lage, 
weil erst ihre inneren Verhiiltnisse wieder geordnet werden mUssen. 
Der vViederaufbau von unten nach oben wird sich zu einem 
Zustand hin wie dem nach dem Reichsgesetz Uber eine 
Evangelische Reichskirche von 1933 zu vollziehen haben. 1st dies 
gesch Jhen, dann wird sie, auch bevor ein diesbezUgliches Reichsgesetz 
ergehen kann, in ihren Pflichten und Rechten sinngemiiB so zu 
behandeln sein wie die r{atholische Kirche nach dem Reichskonkordat. 

li'. Zur Verbreitung und Vertiefung christlicher Ideen vermag viel 
beizutragen das von den Nationalsozialisten zerstOrte christliche 
·Vereinswesen. GewiB mogen einzelne Vereine dieser Art heute Uber
flUssig geworden sein; diese soll man nicht wiedererwecken. Aber 
viele Vereine - Caritasverband und Innere Mission als noch 
bestehende Verbiinde, Jugendvereine, Kolpingsfamilie, Gorres
gesellschaft u. a. -- haben ihre volle Existenzberechtigung behalten; 
sie sou ten, soweit sie aufge16st sind, unter RUckgabe ihres ein
gezogenen Vermogens schleunigst wiederhergestellt werden. Solche 
Restauration bedeutet weder ein ZurUckdrehen des Rades der 
Geschichta noch eine philistrose Vereinsmeierei, sondern eine 
Benutzung von Formen d~s Privatrechts zur Erzielung durchans 
aktueller Erfolge: zur Verbreitung des Christentums und Vertiefung 
seiner Lehren und Erkenntnisse im Interesse der Allgemeinheit; denn 
vielfach konnen christliche Wiederaufbaugedanken am besten auf 
diesem Wege verwirklicht werden. 

vm. 
Vber Staatsethik. 

A. 1. 1m Zeitalter der Technik und Naturwissenschaften besteht ein 
unerschiitterlicher Glaube der Menschen an die Unabdingbarkeit des 
N aturgesetzes. Niemand vermiBt sich ernsthaft, die Pendelgesetze 
oder sonstige Gesetze der Physik, der Astronomie, der Chemi~ usw. 
aufzuheben oder ihre Unbeachtlichkeit zu propagieren. Wo 
Naturereignisse, etwa Witterungserscheinungen, unvorhergesehen und 
unerkliirlich eintreten, dort wagt niemand ein "Wunder" anzunehmen, 
sondern begnUgt sich mit der Feststellung, daB die Gesetze, auf denen 
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die betreffende Erscheinung beruht, noch nicht entdeckt seien; man 
nimmt dann an, daE sie eben noch erforscht werden mlissen. Und 
wenn gar durch die modernste Physik bisher anerkannte physikalische 
Gesetze in ihrer Grundlage und ihren letzten Konsequenzen in Frage 
gestellt wurden, so beeilte man sich doch festzustellen, daE innerhalb 
des uns im Higlichen Leben zuganglichen Bereichs die alten Gesetze 
nach wie vor in Kraft seien. 

1m geistigen Bereich gelten, wie sich leicht nachweisen laEt, die 
Gesetze der materiellen Welt nicht; es ist aber ein nur aus der 
Herrschaft des krassen Rationalismus und des auf ihm fuEenden 
Materialismus erkHirlicher Irrtum, zu meinen, daE das geistige Leben 
nicht auch Gesetzen unterworfen sei, und zwar sol chen , die nicht 
minder unabdingbar sind wie die der materiellen Natur. Auch wer 
nicht Anhanger des historischen Materialismus ist, kann aus 
dessen Erkenntnissen beachtliche Lehren ziehen. Freilich handelt 
es sich nicht - oder wenigstens nicht nur. - um Seins
gesetze, sondern in erster Linie urn Gesetze des Sollens. Ebenso wie 
in der materiellen Umwelt die Nichtbeachtung der Naturgesetze zu 
unerwart~ten Folgen, zu Verwirrung und Katastrophen flihrt so muE 
auch die Verletzung der Normen del' geistigen Welt Nachteile und 
schlieElich unentwirrbares Durcheinander nach sich ziehen. Dies 
wuEte schon der chinesische Religionsstifter Konfuzius, dessen Lehre 
im Grunde reiner Rationalismus, nicht etwa libernatlirliche Offen
barungsreligion war und sein sollte. Nach ihm besteht die Welt in 
einer Harmonie, die gestort wird durch das Unrecht, das der einzelne 
tut. Ja, Konfuzius empfand den Zusammenhang zwischen der korper
lichen und geistigen Welt als so eng, daE nach ihm die Verbrechen 
der Menschen die Harmonie der Natur so stark stOren konnten, daE 
schlieElich Unwetter und Trockenheit, also Erscheinungen de.r 
materiellen Natur, in Fehlern der Geisteswelt ihre Ursache finden 
konnten. Auch der christliche Glaube, ja, wohl der religiose Glaube 
fast aller VOlker erkennt an, daE auf dem Wege liber geistige Krafte, 
z. B. das Gebet, materielle Wirkungen erzeugt werden konnen, mag 
dies als personliche Machtenfaltung Gottes im Einzelfalle vorgestellt 
werden oder mag es seinen Grund in den bereits der Schopfung 
immanenten Gesetzen haben. Der Dichter Schiller drlickt einen 
ahnlichen Gedanken mit den Worten aus: "Es ist der Fluch der 
bosen Tat, daE sie fortzeugend Boses muE gebaren!" Freilich sind 
die Gesetze der geistigen Welt weniger leicht erfaEbar, und bei der 
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Verwickeltheit geistiger Vorgange treten die Folgen einer Handlung 
nicht mit der Geschwindigkeit und experimentellen Nachweisbarkeit 
ein wie im Bereich der von uns jetzt seit mehreren Jahrhunderten 
systematisch erforschten materiellen Natur. Auch versagt im Bereich 
des Sollens die Mathematik, mittels der man im Bereich des Seins und 
der Kausalitat den Eintritt bestimmter Folgen rechnerisch vorher
bestimmen, zumindest erfassen kann. All das sollte aber nicht die 
Erkenntnis verdunkeln, daB in der geistigen Welt Sollensgesetze 
bestehen, die fUr die Existenz der Menschheit nicht weniger bedeutsam 
sind als Naturgesetze. 

Bei einem in den letzten Jahrhunderten so wenig erforschten Gebiet 
wie dem der Seele und der metaphysis chen Krafte wird man fUr die 
Richtigkeit vorslehender Gedanken kaum mehr erwarteiJ konnen als 
einen groben empirischen Beweis: Die in dem Gebot "Du solIst nicht 
toten" enthaltene Norm der Achtung vor dem Leben und der Gesund
heit des anderen muB sich bei schwerer Verletzung fUr jede Gemein
schaft katastrophal auswirken. Ware es innerhalb einer Gemeinschaft 
erlaubt, Mitmenschen nach eigenem Gutdlinken zu toten, so ware 
schnell - und zwar urn so schneller, je krasser die Norm libertreten 
wird -- ein Kampf aller gegen alle die Folge. Dabei ist es an sich 
belanglos, aus welchen Motiven sich der einzelne ein solches Totungs
recht anmaf3en wUrde, ob aus materieller Habgier, aus weltanschau
lichem Fanatismus, aus unbeziihmbarem RachegefUhl usw. Zeiten 
zahlreicher schwerer politischer Morde -, wie in England und den 
Niederlanden in der Nachreformationszeit, in Frankreich in der 
Franzosischen Revolution, in Deutschland unter der Herrschaft des 
Nationalsozialismus usw. - waren regelmiif3ig Zeiten allgemeinen 
Durcheinanders und politischen Tiefstandes. Und wenn manchmal in 
der Geschichte nachher ein Aufschwung zu verzeichnen war, so waren 
nicht die Morde der Grund der Besserung der Verhaltnisse, sondern 
die tatkriiftige Hand bestimmter Personlichkeiten, die es verstanden, 
die Gemeinschaft aus der chaotischen Verwilderung wieder heraus
zuflihren und die Vergangenheit zu liquidieren. 

Oder man liberlege, .zu welcher Verwirrung in Handel und Wandel 
die Aufhebung von Treu und Glauben, der Vertragstreue u. a. flihren 
mlif3te. Gewif3 mag schon einmal ein Vertragsbrlichiger mit seiner 
Unehrlichkeit ein gutes Geschaft machen, die Aufhebung der Norm 
der Wahrheitspfiicht wlirde aber zur Auflosung jeder Lebensgemein
schaft -- der Familie, des Staates, ja jeder Gesellschaft - fUhren. 
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Diese Beispiele lieBen sich noch vermehren. Die Primitivitiit des 
technischen Menschen auf dem Gebiet des Geisteslebens erfordert 
zunachst primitivste Beweisflihrung. Es kommt im Augenblick auch 
nur darauf an darzutun, daB sich die Geltung ethischer Gesetze mit 
dem Verstande erkennen liiBt. Dabei wird unter "Ethik" oder "Moral" 
die Summe all der die menschliche Gesinnung und ihre Raltung 
bestimmenden sittlichen Normen innerhalb der Schopfung verstanden. 
Es gilt, diese Normen zu erforschen und zu erkennen; hier interes
sieren sie, soweit sie fiir die als "Staat" bezeichnete Gemeinschafts
form in Betracht kommen. 

2. Kann die Existenz moralischer Gesetze schon mit dem Verstande 
erfaBt werden, so wird man erst recht und vielleichter zu der gleichen 
Erkenntnis gefiihrt werden, wenn man-die metaphysische Fundierung 
aus dem ReligiOsen heraus versucht. In einem liberalen und materia
listischen Zeitalter war es fiir viele Menschen, denen der Sinn fUr das 
Wesen der Religion abhanden gekommen war, das entscheidende 
Merkmal der Religion, daB sie eine von ihren Anh§.ngern im wesent
lichen befolgte Sittenlehre, eine Moral, predigte. So einseitig das ist, 
so ist aber daran richtig, daB aus der Bindung des Menschen an Gott 
sich stets auch die Anerkennung einer sittlichen Weltordnung ergibt, 
daB also fUr den religiosen Menschen die Existenz einer verpflich
tenden Ethik nicht erst aus rationalen Erwiigungen gewonnen zu 
werden braucht. Fiir ihn ist es einfacher; er benotigt nicht den durch 
Irrtiimer gefiihrdeten Weg rationaler Oberlegung, wenn auch sein 
Ergebnis im Grundsiitzlichen nicht sehr verschieden ist von dem der 
Verstandeserwiigung. 

Da wohl niemand ernsthaft bestreiten wird, daB jede Religion ihre 
ethischen Forderungen stellt und sie aus dem religiosen Glauben 
heraus motiviert, geniigt es hier, kurz die Fundierung bindender 
ethischer Norman aus dem Christentum als der groBten Weltreligion 
und der die abendlandische Kultur charakterisierenden Religion dar
zutun, um so mehr, als wir nachweisen konnen, daB die christliche 
Religion auf einer einzigartigen Stufe steht, die eben einen Vergleich 
mit anderen iiberhaupt nicht zuliiBU) Nach dem christlichen Glauben 

1) Es liegt nicht im Rahmen dieser Arbeit, darzutun, worin die Schwache 
der "vergleichenden Religionswissenschaft" liegt, sobald sie das Christen
tum in ihre Vergleiche einbezieht; sie bleibt dann am Au£\eren haften. 
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hat Gott, da der Mensch die Gott und seine Sittengesetze betreffenden 
Tatsachen nicht dureh eigenes Naehdenken irrtumsfrei erkennen kann, 
Uber sieh, die Sehopfung und den Weg zum Heil so viel geoffenbart, 
wie er es fUr die Mensehheit fUr nUtzlieh eraehtet hat. Diese Offen
barung ist niedergelegt in der Heiligen Sehrift und ergibt sich aus 
ihr und der kirehliehen Tradition. Die Offenbarung enthalt aber eine 
eindeutige Ethik, etwa beginnend bei den zehn Geboten Gottes bis zu 
den zahlreiehen sittliehen Normen, die Christus selbst gelehrt hat 
und die im N euen Testament, z. B. in der Bergpredigt, niedergelegt 
sind. Kirehe und ehristliehe Theologie haben daraus die ehristliehe 
SittenJehre entwickelt. GegenUber dem rationalen System einer Ethik 
unterscheidet sieh jene insbesondere dureh ihre mit der Vernunft 
allein kaum konstruierbare Verfeinerung und durch die Aufstellung 
fester WertmaBstabe, mittels deren aueh die Abstufung der einzelnen 
siWirhen Normen im Verh1iltnis zueinander gekl1irt wird. So ist z. B. 
eharakteristiseh fUr das Christentum die Voranstellung der sittliehen 
Forderung der Gottes- und Nachstenliebe als Grundgebote christlieher 
Sittlichkeit. Dieses Beispiel geniigt bereits, urn zu zeigen, daB die 
Existenz sittlicher Normen, d. h. einer Ethik, auch religios fundiert ist. 

B. Es gibt nur wenige Menschen, die die bindende Kraft ethischer 
Normen fUr den einzelnen leugnen; verbreiteter aber sind jene, die 
eine Moral fur Gemeinschaften, insbesondere fur den Staat, 
nieht anerkennen und die hier Macht oder Gewalt vor Recht und 
SiWichkeit glauben setzen zu sollen. Hier muB zunachst mit einem 
haufigen Irrtum aufgeraumt werden: Macht und Recht oder Gewalt 
und Sittlichkeit sind verschiedenstufige Begriffe, deren Verbindung 
reine Demagogie ist. Macht und Gewalt sind Mittel, Recht und 
Sittlichkeit aber sind Inhalte. Mit Macht und Gewalt kann man Recht 
und Unrecht, Sittlichkeit und Verbreehen schUtzen; Macht ist 
inhaltlich indifferent. FUr das Gute eingesetzt, ist sie gut; im Dienste 
des Bosen ist sie ethisch schlecht. Da viele Menschen das Gute nicht 
aus eigenem Antrieb tun, bedarf das Gute der Macht. Das Sittliche 
und das Recht ohne Macht laufen Gefahr, von dem mit Gewalt 
ausgestatteten Bosen unterworfen zu werden. Der Satz "Macht geht 
vor Recht" kann also nur bedeuten: "Mit Macht ausgestattetes Bose 
vermag das Recht ohne Macht zuruckzudrangen." Es ist daher 
berechtigt, wenn derjenige, der das sittlich Gute will, auch mit Macht 
versehen wird, weil sonst - freilich zum Schaden aller - das Bose 
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die Oberhand gewinnt und die Welt oder die einzelne Gemeinschaft 
zur Unordnung oder gar zur Katastrophe fiihrt. 

Den Nachweis der Existenz einer Gemeinschaftsmoral kann man 
meines Erachtens iiber zwei Wege fiihren: einmal indem man die 
N otwendigkeit der Ethik, von den kleinsten Gemeinschaften ausgehend, 
dartut und dann, indem man von der obigen Darstellung der ethischen 
Normen als der Schopfung immanenten natiirlichen Regeln her deren 
Geltung auch fUr Gemeinschaften anerkennt. 

In allen natiirlichen Gemeinschaften mUssen auch von Natur aus 
immanente Normen gelten, die ihrer Existenzerhaltung und Fort
entwicklung dienen, solI nicht innerer Zerfall die selbsttatige Folge 
der Regellosigkeit sein. Am einleuchtendsten ist dies fUr die kleinste 
natiirliche Gemeinschaft: die Familie. Das Verhaltnis der Ehegatten 
untereinander und das Verhaltnis der Kinder zu den Eltern ist durch 
allgemeingiiltige wie auch fUr konkrete Lebensverhaltnisse erlassene 
sittliehe Normen geregelt. Die Forderung auf ErfUllung der ehelichen 
Pfiichten, wie sie dem Wesen der Ehe als Keimzelle der Familie und 
als Lebensgemeinschaft der Ehegatten entsprechen, beruht auf 
natiirlichem und gottlichem Sittengesetz. Die Gehorsams- und 
Achtungspfiicht der Kinder gegeniiber ihren Eltern grlindet sich auf 
die gleiche Grundlage. Niemand wird das ernsthaft leugnen. GroBere 
natiirliche Gemeinschaften - und zwar jede fUr sich - sind Volk und 
Staat. Die Geschichte aller VOlker und Staaten lehrt, daB moralische 
Pfiichten gegen die Gesamtheit der Volksgenossen oder der Staats
biirger bestehen. AuBer wenigen Anarchisten bestreitet wohl niemand 
die sittliche Ptiicht des Opfers fUr die Allgemeinheit - des Opfers 
an Vermogenswerten (z. B. Steuerleistungen) wie selbst des Lebens 
(z. B. im Verteidigungskriege). 

Da der Staat, wie von Aristoteles iiber Thomas von Aquin bis in die 
neueste Staatslehre fast allgemein anerkannt wird, eine natUrliche 
Gemeinschaftsform ist, bestehen in ihm und fUr ihn ebenso wie fUr 
jedes natiirliche Individuum Normen sittlichen Gehalts. 

C. 1. Mit vorstehenden Darlegungen ist a priori bereits die Existenz 
einer Staatsethik bejaht. Trotzdem solI auf einige Punkte und 
Zweifelsfragen hierzu ganz kurz eingegangen werden. 

Die Staatsphilosophie kennt Lehren, die mit vorstehenden Ergeb
nissen in Widerspruch stehen. AIle sogenannten Machtstaatstheorien 
miissen zu entgegengesetzten Ergebnissen fiihren. Wer das Wesen 
des Staates lediglich in einer Machtentfaltung fiir irgendeinen, oft 
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genug moralisch minderwertigen Zweck sieht, mu.13 das Vorhandensein 
einer Staatsethik leugnen. Der Marxismus erblickt in dem iiber
kommenen Staat das Instrument zur Ausbeutung der Masse des 
Volkes. 1st das richtig, so kann dieses unlautere Ziel nicht durch 
irgendeine Ethik geheiligt werden. Tatsachlich aber bemiiht sich nach 
Ansicht der meisten modern en Staatslehrer der Staat um dieVerbesse
rung des Loses aller seiner BUrger, und die dem widersprechende 
Ausnutzung der Macht durch deren Inhaber wird als unmoralisch 
angesehen, sobald man eben eine Staatsethik anerkennt. 

Hegel hat den Staat selbst zum Ma.13stab d€;'3 SittIichen gemacht. 
Damit entfallt der Boden einer Staatsethik, die ja absolute, au.13erhalb 
des Staates liegende Wertma.13sUibe zur Grundlage hat. Von Hegel hat 
der Faschismus seine Ideologie iibernommen; er mu.13te daher auch 
eine absolut gliltige Staatsethik leugnen. Hier liegt der tiefere Grund, 
warum die Totalitat des Staates auch vom Papste aus moraIischen 
GrUnden verworfen wurde. Das Schicksal des Faschismus zeigt die 
Konsequenzen dieser Lehre in der historischen Praxis. - Auch der 
Nationalsozialismus glaubte einer Staatsethik entbehren zu konnen 
und stellte den fUr das Recht ausgesprochenen, dem Sinne nach aber 
fUr die Ethik gemeinten Satz von der Prioritat des Niitzlichen auf. 
Danach sollte recht und sittlich sein, was dem Volke niitzt. Diese 
primitive Anschauung geht von der irrigen Vorstellung aus, da.13 der 
Staatsmann oder gar einzelne untergeordnete Staatsorgane die 
Einsicht in das haben wUrden, was dem wahren Nutzen des Staates 
entspricht. Da die ethischen Gesetze vom Schopfer in die Schopfung 
eingebaut sind, wUrde, wie schon Cicero erkannt hat, gerade sitt
liches Verhalten auf weite Sicht dem Staate am meisten nUtzen. 
So aber war dieser Satz nicht gemeint; er sollte vielmehr Vertrags
bruch, Mord und andere Verbrechen nicht nur rechtfertigen, sondern 
darUber hinaus noch als besonderes Verdienst hinstellen. Auch hier 
hat die Geschichte bewiesen, in welchen Abgrund eine solche Auf
fassung fUhren mutt Die entstehende Unsicherheit la13t einen solchen 
der ethischen prundlage beraubten Staat Uberhaupt nicht mehr als 
ernsthaften Vertragspartner in Erscheinung treten. W 0 die ihn 
stUtzende Macht und Gewalt aufhoren, dort ist seine Existenz ernst
lich bedro'ht. 

Machiavelli hat aus der individualistischen Auffassung und den 
Erfahrungen bestimmter Renaisssance-Kleinstaaten heraus gleichfalls. 
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eine morallose Politik begrUnden zu dUrfen geglaubt. Friedrichs des 
GroEen "Antimachiavell" enthiilt demgegenUber bereits eine Wider
legung. Dies ist urn so bemerkenswerter, als daraus wie auch aus der 
Praxis anderer absoluter Monarchen (z. B. Maria Theresia, Josef I., 
der chinesischen Kaiser) keineswegs die Ablehnung einer Staatsethik 
durch die unumschriinkten Machthaber zu entnehmen ist. 

Wer den Staat irgendwie auf eine Uberstaatliche Rechtsordnung 
gegrlindet glaubt, insbesondere also aIle Anhiiger der Vertragstheorie) 
der Patriarchaltheorie sowie aIle, die als Verfechter theokratischer 
Ideen den Staat als unmittelbares Werk und Werkzeug Gottes 
ansehen, fUr aIle diese ist das Bestehen einer Staatsethik Voraus
setzung ihrer eigenen Theorien. 

Wie die obigen Darlegungen gezeigt haben, muE auch jede 
organische Staatsautfassung) die den Staat als einen natlirlichen 
Organismus anerkennt, der sich aus dem Wesen des Menschen ergibt, 
aber sich aus Zellen geistig freier selbstverantwortlicher Persanlich
keiten zusammensetzt, an der Existenz ethischer Normen innerhalb 
dieses Organismus festhalten. Denn in der geistigen Welt herrschen 
nach den frUheren AusfUhrungen sittliche Normen nicht anders wie 
die natUrlichen Seinsgesetze. Die katholische Staatslehre steht auf 
dem Standpunkt der organischen Staatstheorie und muE schon des
halb sittliche NormetJ. fUr den Staat anerkennen. Sie muE es aber 
auch aus ihrer eigenen Sittenlehre heraus, weil diese nicht nur flir 
den Einzelmenschen, sondern als gattliches Gebot fUr jede Gemein
schaft wie fUr jeden fUr die Gemeinschaft handelnden Menschen gilt. 
DaE dabei nicht der Satz "Der Zweck heiligt die Mittel" gelten kann, 
ist selbstverstandlich. Wo von einem solchen angeblichen Satz der 
Sittenlehre die Rede ist, handelt es sich entweder urn indifferente 
Mittel, z. B. die Machtentfaltung, die mit einem Einsatz fUr das Gute 
geheiligt wird, oder urn den Fall der Pflichtenkollosion, der u. U. seine 
Lasung nach dem Zweck finden kann. 

2. Das Hauptargument gegen die Existenz einer Staatsethik in 
der Praxis ist gew5hnlich der Hinweis auf mehr oder minder erfolg
reiche Staatsverbrechen in der Geschichte. Dazu ist zu sagen, daE 
die NichtsUhne eines Verbrechens weder fUr noch gegen die ver
pfiichtende Kraft der Ethik etwas besagt. Auch im bUrgerlichen 
Leben bleiben nicht selten schwere Verbrechen ungesUhnt; es fiiUt 
aber niemandein ein, daraus etwas fUr oder gegen die Anerkennung 
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moralischer MaI3stabe fUr menschliches Handeln zu folgern. Warum 
sonte das im Voikerleben und in der Staatspraxis anders sein? FUr 
die Staatsethik ist es - wie fUr die Individualmoral - belanglos, ob 
ein ihren Grundsatzen entsprechendes Verhalten erzwingbar ist oder 
nicht. Zwar muI3 es ein Ziel jeder Gesellschaftsordnung sein, die 
Macht auch fUr Recht und Moral beim einzelnen wie bei der Gesamt
heit einzusetzen; aber wichtiger noch ist die Stlitze in der trber
zeugung der Menschen selbst. Um daher die objektiven Normen der 
Staatsethik zu verwirklichen, ist am notwendigsten die Verbreitung 
des Glaubens an jene ethischen Normen. 

Aber noch ein anderer Gesichtspunkt ka:nn gegen den angeblichen 
ErfoIg unethischen staatlichen Verhaltens geltend gemacht werden. 
Die Geschichte der Volker und Staaten rechnet in langeren Zeitraumen 
als der einzeine Mensch. Wie oft tritt die SUhne fUr schwere Ver
letzungen der Staatsethik erst nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten 
ein. Wenn man sich z. B. vergegenwiirtigt, wie die Folg~n der Reli
gionskiimpfe in Deutschland bis auf den heutigen Tag nachwirken, 
wie Verbrechen eines Herrscherhauses erst nach mehreren Genera
tionen, dann aber deutIich und offenkundig ihre vernichtenden Folgen 
gezeitigt haben, so zeigt das, daI3 die Mitwelt sich Uberhaupt kein 
Urteilliber Erfolg oder IvliI3erfolg eines Verbrechens gegen die Staats
ethik anmaI3en kann. Der Einwand, eine solche verspatete SUhne sei 
keine wahre Siihne, da sie ja schlieI3lich den Unschuldigen treffe, 
verkennt den Begriff der Kollektivschuld, der eine Realitiit auch im 
Leben des Einzelmenschen ist. War der GroI3vater Saufer odeI' 
Syphilitiker, so mUssen Enkel und Urenkel oft genug fUr das Tun 
noch bliI3en durch alle moglichen ErbUbel. Ob man dies gerecht findet 
oder nicht, ist belanglos; es ist jedenfalls eine nicht wegzuleugnende 
Tatsache, daI3 die Siihne unmoralischen Verhaltens nicht selten sehr 
viel spater erst eintritt und scheinbar Unschuldige trifft. Es braucht 
daher hier nicht dariiber gerechtet zu werden, ob und wie uns diese 
Art der Siihne im Plane der Schopfung verstandlich ist - meines Er
achtens ist sie es, doch gehort das nicht hierher. Es genligt sich 
klarzumachen, daI3, ebenso wie hinsichtlich der Einzelperson, auch 
beim Staate unmoralisches Verhalten friiher oder spater oft genug 
seine Siihne findet, daI3 aber in anderen Fallen unethisches Ver
halten keine menschlich erkennbare Vergeltung erfahrt. 1m Hinblick 
auf den letzteren Umstand ist zu betonen, daI3 es AusfluI3 einer 
materialistischen Anschauung ist, die der einzelne im Privatleben 
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gewiI3 ablehnt, nur soweit ethische Normen anzuerkennen, als Zwang 
und Strafe zu befUrl.!hten sind. Die Ethik findet ihren tieferen Grund 
nicht im Opportunismus des Kompromialers, sondern erfiihrt ihre 
bindende Kraft je nach der Weltanschauung des einzelnen in dam 
Glauben an Gott und in der Uberzeugung der Allgemeinheit von del' 
Geltung sittlicher Normen. Daher ist auch die Anerkennung einer 
Staatsethik - wie jeder Ethik - eine Willensfrage und demgemiiI3 
Ergebnis sittlicher Erziehung. 

D. Man wird vielleicht nach dem Verhiiztnis der Staatsethik zum 
Recht fragen. Die Antwort ergibt sich aus den Beziehungen zwischen 
Recht und Sittlichkeit Uberhaupt. Die Rechtsordnung regelt das 
auI3ere Verhalten, die sittliche Ordnung enthiilt die inneren Normen 
fUr das Denken und Wollen der Menschen, zugleich aber auch die 
Grundlage und Motivierung des Rechts. Die Staatsethik ist das 
logische Prius einer Rechtsordnung. Dies ist uns Jahrzehnte lang 
nicht zum BewuI3tsein gekommen, weil bis zur HerrschaftsUbernahme 
des Nationalsozialismus eine dem gesamten deutschen Volke gemein
same ethische Grundanschauung so selbstverstiindliches Gemeingut 
aller war, daI3 davon nicht die Rede zu sein brauchte. Erst die vollige 
Amoralitiit des offentlichen Lebens und die Untergrabung der sitt
lichen Grundlage des Staats durch den Nationalsozialismus macht ein 
Aufmerken und einen Wiederaufbau klarer sittlicher Grundsiitze im 
offentlichen Leben wieder erforderlich. Das deutsche Yolk wird sich 
sein Staatsrecht vollig neu aufbauen mUssen; es kann dazu der Er
kenntnis ethischer Grundsiitze fUr das offentliche Leben nicht ent
behren. So kommt es meines Erachtens darauf an, vor Beginn eines 
Aufbaus der Rechtsordnung sich klarzumachen, daI3 dafUr eine 
moralische Bindung und moralische Grundsiitze existieren, die sowohl 
beirn Aufbau der Rechtsordnung beachtet werden mUssen als auch 
dann die Garanten des Bestands und der Verpfiichtung der Rechts
ordnung sind. 

Zusammenfassend ist also zu sagen: die Staatsethik ist die Vor
aussetzung wie die Huterin der Rechtsordnung von innen her. 

E. Der lnhalt der Staatsethik ist einfach und sehr verwickelt zu
gleich - ebenso wie die Morallehre fUr den Einzelmenschen. Klar 
und einfach sind die Grundlagen; durch die Verflochtenheit mensch
Ucher Lebensbeziehungen wird aber ihre Anwendung im Einzelfalle 
oft recht schwierig. Insbesondere die zahlreichen Konfiikte mehrerer 
Normen untereinander erfordern fUr ihre Losung eine starke sittliche 
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Personlichkeit und einen festen ethischen Willen. Die Weltliteratur 
kennt zahlreiche Probleme der Staatsethik. 

Hier konnen im Rahmen einer kurzen Abhandlung nur einige grund
siitzliche Bemerkungen zum Inhalt der Staatsethik gemacht werden. 
Das ist aber auch ausreichend, wei! jetzt erst wieder die primitivsten 
ethischen Grundsatze in die BevOlkerung eingepftanzt werden niUssen. 

1. Vorauszllschicken ist, da~ ethische Grundsatze den Staat so
wohl im Verhiiltnis zu anderen Staaten als auch im Verhiiltnis zu 
seinen Burgern binden und da~ darUber hinaus ein ethisches Ver
halten auch dort zu fordern ist, wo ein Partner nicht vorhanden ist. 
Die im Jahre 1789 aufgestellten und spater in die verschiedenen Ver
fassungen Ubernommenen "BUrger- und Menschenrechte" steBen den 
Versuch dar, durch ins Rechtliche Ubertragene sittliche Normen dem 
Staat moralische Fesseln anzulegen - herausgewachsen aus den 
Dbergriffen des absoluten Polizeistaats. Die Anerkennung subjek
tiver offentlicher Freiheitsrechte dient dem gleichen Ziel. 

2. Schon die TriebkriiJte bei der Staatenbildung unterliegen ethi
scher Kritik. Jedoch ist zu berlicksichtigen, da~ die meisten Trieb
kriifte als solche moralisch indifferent sind. Dynastischer Zusammen
halt, gleiche volkstumsmaBige Zusammengehorigkeit, Gemeinsamkeit 
wirtschaftlicher Interessen, gleiches Religionsbekenntnis, abge
schlossene geographische Lage usw. sind jede fUr sich oder auch in 
Verbindung miteinander oft genug der Antrieb einer Staatenbildung 
gewesen; aber jede dieser Krafte kann in den Dienst imperialistischer 
Beutegier und personlichen Ehrgeizes gestellt werden und wird in
soweit ethisch verwerflich. Freilich, bei der Verborgenheit letzter 
menschlicher Willensregungen und bei der Verwickeltheit geistiger 
Vorgange Uberhaupt wird es meist nach auBen nicht klar erktmnbar 
sein, ob im konkreten Faile ethisch einwandfreie Krafte wirken. Aber 
das ist im Einzeileben auch nicht anders; auch hier ist - trotz aller 
Anerkennung ethischer Forderungen - fUr den einzelnen bei objektiv 
indifferenten Handlungen nur schwer und selten erkennbar, ob un
moralische Ziele verfolgt werden. Es liegt eben im Wesen der Ethik, 
daB sie Gesinnung und Innensphare des Menschen betrifft und da~ 
daher ein einwandfreies Werturteil vielfach nicht gewonnen werden 
kann. 

3. Die einfachste Formulierung ethischer Grundsatze, die den Staat 
nicht anders wie den einzelnen binden, enthalten die 10 Gebote. At-
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gesehen von ihrem gottlieh-religiosen Ursprung stellen sie zugleieh 
mit der Vernunft erkennbare, natlirliehe Normen der mensehliehen 
Gemeinsehaft dar. Es sei einiges daraus deutlieh gemaeht. 

a) FUr jeden an einen personliehen Gott glaubenden Mensehen ist 
es eine SelbstversUindliehkeit, da~ der Staat zu Gott und zur Gottes
verehrung sich positiv einzustellen hat. Das war von jeher so in den 
Theokratien, in denen der Staat unmittelbar der Verwirkliehung von 
Gottes Willen diente, ja geradezu zu diesem Hauptzweek eingesetzt 
sein sollte. Der Zusammenklang von Staat und Religion ist im poli
tisehen Leben das Ursprlingliehe und Normale. Die Staaten des 
fernen Orients, des Altertums, des Islamreiehs u. a. beruhen auf dieser 
Voraussetzung. Auch das mittelalterliehe Deutsche Reich, jene letzte 
politisehe Ausdrueksform einheitlieher abendliindiseher Kultur, er
kannte in der Staatsgewalt das eine Sehwert, das Gott auf die Erde 
gegeben hatte, urn zur Vervollkommnung der menschliehen Lebens
formen beizutragen. Diese Einheit Europas zerfiel mit der Refor
mation. Aber sowohl das Staatskirehentum der Reformatoren als 
aueh der grundsiitzliehe Ansprueh der Katholischen Kirehe, ihre 
Grundsiitze aueh im Staatsleben zu verwirkliehen, beweisen, da~ da
mit die Forderung positiver religioser Einstellung des Staats und da
mit einer entspreehenden ethisehen Haltung noeh nieht aufgegeben 
war. An fUr kurze Zeit hervorlretende Theokratien wie Calvins Genfer 
Gottesstaat braueht man dabei noeh gar nieht zu denken. Erst die 
Siikularisierung des offentliehen Lebens dureh den Rationalismus und 
Liberalismus, in denen meines Eraehtens weitgehend die geistigen 
Voraussetzungen nieht nur unseres eigenen nationalen UnglUeks, son
dern liberhaupt der politisehen Verirrungen des 20. Jahrhunderls zu 
sehen sind, hat die Stellung des Staates zur Religion und damit zur 
Ethik problematiseh werden lassen. In Staaten, in denen die Masse der 
BevOlkerung keinem einheitliehen Religionsbekenntnis angehort, ja in 
denen viele von Religion niehts wissen wollen, kann daher die ethische 
Forderung der Gottesverehrung dureh den Staat nur lauten: Freiheit 
des einzelnen wie des politisehen Lebens in der AusUbung und Ver
breitung seiner religiosen Anschauung. Die Verpfiiehtung des Staats 
selbst, Gott zu geben, was Gottes ist, kann aueh durch die Glaubens
losigkeit einer noch so gronen Anzahl seiner BUrger niemals auf
gehoben werden, weil die Anerkennung des Schopfers und die Existenz 
des personlichen Gottes ja nieht von einer Volks-, Massen- oder 
pseudowissensehaftliehen Meinung abhiingen kann, sondern eben eine 
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Tatsache ist, die - wie aIle Tatsachen - in ihrer Existenz nicht von 
der Ansicht der Menschen dariiber abhangt. Dieser Auffassung ent
spricht die heute wieder in mehreren deutschen Landern zur Dis
kussion gestellte Forderung,. die Autoritat Gottes im Vorspruch zur 
Verfassung auch juristisch zur Anerkennung zu bringen. 

b) Ethische Grundforderung in jedem Staat ist die Anerkennung 
weltlicher AutoriUit oder - ethisch ausgedrlickt - die Gehorsams
pflicht gegenliber der Obrigkeit und den von der Natur gesetzten 
Autoritiiten. MaI3nahmen, die der Durchsetzung dieser Pfiicht dienen. 
sind moralisch begrlindet. Der Aufbau einer staatlichen Verfassungs
und Verwaltungshierarchie, Zwangsmittel und Strafen zur Durch
setzung staatlicp.er Befehle, ein geordnetes, der Verwirklichung der 
Gerechtigkeit dienendes Gerichtswesen - all das lii.I3t sicb. von innen 
heraus begriinden. 

Freilich sind hier am ehesten Konfiiktsmoglichkeiten gegeben, weil 
die staatliche Autoritat sich nicht fUr von der Ethik gemiBbilligte 
Zwecke einsetzen und niemanden zu einer seinem Gewissen wider
sprechenden Handlungsweise zwingen darf. Doch spielen diese FaIle 
in der Praxis eine untergeordnete Rolle. Jedenfalls sind der gesamte 
staatliche Ordnungsapparat, das staatliche Gesetzgebungsrecht, die 
Rechtspreehung und Verwaltung sowie die dem einzelnen obliegende 
Gehorsamspftieht ethiseh gereehtfertigt. Dabei ist die Staatsform als 
solche ethiseh ebenso belanglos wie die Art der Verwaltungsorgani
sation (z.E. ob Selbstverwaltung oder unmittelbare Staatsverwaltung)_ 

e) "Du sollst nicht tOten« - ist eine ethische Norm, die ebenso 
wie fUr den einzelnen auch fUr den Staat gilt. Aueh der Staat hat 
·das Leben jedes Mensehen und seine korperliche Unversehrtheit zu 
respektieren. Die zugelassenen Ausnahmen ergeben sieh samtlieh als 
AusftuI3 der Notwehr, d. h. als notwendige MaI3nahmen zur Abwehr 
von Angriffen auf die Existenz des Stllats und der Gemeinschaft. Da
her ist erlaubt die Totung von Menschen im Kriege und in Auslibung 
der staatliehen Gerichtsbarkeit zur Slihne schwerster Kapitalver
brechen. 

Klar folgt hieraus, daI3 eine Totung von Mensehen lediglich aus 
Nlitzliehkeitserwagungen oder in ihrem vermeintlichen eigenen Inter
esse nicht erlaubt ist (z. B. Totung von Geisteskranken). Abgesehen 
von religiosen Erwagungen folgt dies aueh aus der Tatsache, daI3, 
wenn irgendwo die Schranken von der Heiligkeit des menschlichen 
Lebens unter anderen als Notwehrgesichtspunkten durchbrochen 

132 



werden, keinerlei Halt mehr gegeben ist. Heute sind es vielleicht nur 
_. materiell betrachtet - nutzlose Menschen, die getotet werden, 
morgen sind es die, die irgendeine politische oder weltanschauliche 
Richtung gar fUr gefahrlich halt. Heute wird getotet, wer wirklich 
unheilbar krank ist, morgen der, del' von korrupten Arzten wegen 
seiner Unbequemlichkeit fUr seine Verwandten oder fUr die Regieren
den als unheilbar krank bezeichnet und damit dem Tode Uberliefert 
wird. Wer zu die sen Lebensfragen praktisch Stellung nehmen will, 
darf nicht von einem abstrakten Ideal ausgehen, sondern muB zu
gleich den Menschen mit all seiner Schlechtigkeit, Charakterlosigkeit, 
seinem Streben nach Erfolg um jeden Preis usw. mit in Rechnung 
stellen, und er wird dann einsehen, daB jede gesunde EthiK - nicht 
nur die christliche - die Heiligkeit des Lebens jedes Menschen an
erkennen muB. 

Auch im Kriege ist die Totung von Menschen nur unter dem Not
wehrgesichtspunkt erlaubt, d. h. in Kriegen, die der Verteidigung des 
eigenen Staats, der Heimat usw. dienen. Angriffskriege sind unsitt
lich. Da freilich bei der Verwickeltheit politischer Entscheidungen der 
einzelne BUrger fast nie wird erkennen konnen, inwieweit ein Krieg ein 
Verteidigungskrieg ist, darf er sich im Zweifel auf die Behauptung 
seiner Obdgkeit verlassen, die ihn der Verantwortung fUr seine Teil
nahme am Toten von Menschen enthebt, wenn sie ihm glaubhaft ver
sichert, daB der Krieg der Abwehr feindlicher Angriffe dient. Den 
wahren Zusammenhang der politischen Ereignisse wird der einzelne 
Biirger wohl nie Uberblicken konnen und wird deshalb auch um
gekehrt von seiner Gehorsamspfiicht zur Leistung von Kriegsdienst 
nicht entbunden sein. 

d) Gegenstand der Naturordnung ist das Privateigentum, das auch 
der Staat zu respektieren hat. DaB an jedem Gegenstand Privat
eigentum moglich sein muB, ist damit nicht gesagt. Wieweit Produk
tionsmittel in Gemeinschaftseigentum stehen konnen, hangt von der 
Wirtschaftsverfassung abo Eine Sphare Privateigentum zwecks Er
ftillung der PersonlichkeitsbedUrfnisse muB aber gewahrleistet sein. 
Anderseits genieBt auch das der Allgemeinheit dienende Vermogen 
des Staats, der Kirche und offentlicher Verbande den Schutz der 
ethischen N ormen. 

Schwierig werden die Probleme hier bei Aufsuchung der Grenzen. 
Zweifellos entspricht es ethischen Forderungen, daB der einzelne nach 
besten Kraften zu den Lasten der Allgemeinheit beitriigt. Steuern, 
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Enteignungen und sonstige Eigentumsbeschl'ankungen sind als solche 
nicht sittenwidrig; trotzdem wird die Sozialethik hier nicht Schranken
losigkeit zulassen. Meines Erachtens wird je nach dem Staats
und Wirtschaftssystem das Maa des Zulassigen verschieden sein. Ins
besondere stehen auf der anderen Seite auch Pflichten des Privat
eigentUmers, deren Verletzung zu weitergehenden Eingriffen des 
Staats fiihren kann. 

e) Die Luge ist im offentlichen Leben ebenso unmoralisch wie im 
privaten. Daa im letzteren manche Unwahrheit, so z. B. die nicht 
ernstgemeinte gesellschaftliche Phrase, die NotlUge, gewisse Bequem
lichkeiten und Erleichterungen schaffen kann, mag so wie im offent
lichen Leben zur Gebrauchlichkeit mancher Arten von LUgen gefiihrt 
haben. Das andert aber nichts an der ethischen Bewertung. Wo die 
LUge als staatliches Fiihrungsmittel schlieaIich endet, das hat mit 
restloser Deutlichkeit der Zusammenbruch des auf LUge aufgebauten 
nationalsozialistischen Staates gezeigt. 

Ausflua der Wahrheitspfiicht ist auch die Vertragstreue. Inne
haltung geschlossener Vertrage ist nicht nur eine Rechts-, sondern 
auch eine ethische Pflicht des Staats. Der naturrechtliche Satz "Pacta 
sunt servanda!" entleiht seinen Geltungsanspruch der Moral. Erkennt 
man diesen Grundsatz an, so mogen zwar im Einzelfalle in der Praxis, 
seltener aber in der Theorie Schwierigkeiten machen die FaIle, in 
denen Vertrage gelOst werden dUrfen oder wegen eingetretener be
sonderer Umstande, z. B. Unmoglichkeit, nicht erfiiIlt werden konnen 
oder nicht erfUIlt zu werden brauchen. Die Rechtswissenschaft hat 
hier, da der Vertrag primar ein Rechtsinstitut und nur das ihm zu
grunde liegende Versprechen eine ethische Institution ist, bereits zahl
reiche Normen herausgearbeitet, die fUr die Ethik mit verwertbar 
sind. 

f) Wenn man erwagt, wie umfangreich die grundsatzlichen wie 
kasuistischen Untersuchungen Uber Morallehre und Ethik im Hinblick 
auf das Einzelindividuum sind und wie demgegenUber die Staatsethik 
kaum je Uber Anfange hinausgekommen ist, so konnte man den 
Glauben an die Dberzeugungskraft der Staatsethik verlieren. Trotz
dem, und wenn noch soviele primitive ungehemmte AusbrUche poli
tischer Leidenschaft und Beutegier das offentliche Leben immer 
wieder kennzeichnen, bleibt doch die Erkenntnis, daB seit Einfuhrung 
des Christentums auch ein positiver Fortschritt im Bereich der Staats
ethik zu verzeichnen ist. Wo sich freilich VOlker und Staaten vom 
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Christentum abgewandt haben, sind sie, wie der Nationalsozialismus 
schlagend beweist, schnell wieder in den Zustand eines politischen 
Verbrechertums herabgesunken. Man bedenke aber auch, da13 be
stimmte moralische Anschauungen im Laufe der Jahrhunderte selbst
verstiindliches Allgemeingut geworden sind, so da13 ihr Bestand und 
ihre Anerkennung ernstlich nicht gefiihrdet sind und da13 ihre Ver
letzung dann von der gesamten Kulturwelt geahndet wird. 

Gewi13, die theoretisehe Erkenntnis einer Staatsethik ist noch nieht 
identiseh mit ihrer Durehsetzung, ja der Weg von ersterer zu letzterer 
ist noeh sehr weit, und die heutige Welt steht noeh ziemlieh am An
fang desselben. Aber ein soleh eklatanter Mi13erfolg einer Staats
unmoralitiit wie der des Nationalsozialismus kann das Gute fiir sieh 
haben, da13 er der Anerkennung der Staatsethik zum Siege verhilft. 
Und wenn friedliebende VOlker heute auf Mittel zur Verhinderung 
kUnftiger Kriege und Ungereehtigkeiten im zwisehenstaatliehen Ver
kehr sinnen - man denke an den Volkerbund im Jahre 1919, an die 
Vereinbarungen von San Franzisko im Jahre 1945, an die UN, an 
die verzweigte vOlkerrechtliche Schiedsgerichtsbarkeit -, so wird 
der F;:rfolg ihrer Ma13nahmen auch mit davon abhiingen, da13 sie eine 
Staatsethik anerkennen und sich an ethisehe Prinzipien fiir gebunden 
eraehten. 

Auch der Nurnberger- Kriegsverbrecherprozel3 liegt in dieser Linie. 
Wir erleben hier einmal die Transformierung von staatsethischen 
Prinzipien in Recht, die erstmalige Heranziehung von Einzelpersonen 
zur volkerrechtlichen Verantwortung wegen ihrer Verbrechen gegen 
die Menschheit, gegen die in Jahrhunderten Allgemeingut gewordenen 
Forderungen der Mensehlichkeit und den VOlkerfrieden. Wer in 
Deutschland die Verurteilung der FUhrer bei diesen Verbreehen und 
der jene stUtzenden Organisationen innerlich oder auch dureh 
Gleichgiiltigkeit iiu13erlich ablehnt, kann auch fUr uns Deutsche nicht 
Gereehtigkeit fordern. Wir, die wir selbst zu schwach und ohnmiichtig 
wiiren, jene Kriegsverbrecher und noch viele ihrer Helfershelfer aus 
der NSDAP, ihren Gliederungen, aber auch aus der Wehrmacht vor 
deutschen Gerichten fUr das zur Verantwortung zu ziehen, was sie 
uns und der Welt angetan haben, sollten froh sein, da13 zugleich unter 
prozessualer Erorterung zahlreicher Dokumente der Kriegsgesehichte 
der Aufkliirung der Wahrheit gedient wird. 1m Ubrigen 'Yerden 
Forderungen der Gerechtigkeit nieht dadureh aufgehoben, da13 an 
anderen SteBen und bei anderen auch Unrecht gesehieht. Es sonte 
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ehrlichen Menschen zu denken geben, daB die Hauptanwiilte der 
Forderung nach Gerechtigkeit fUr Deutschland und der daraus abge
leiteten Ablehnung des Niirnberger Prozesses gerade solche Leute zu 
sein pfiegen, die es selbst mit der Gerechtigkeit gegen andere Volker 
und einem Nachdenken iiber die eigene Schuld meist wenig ernst 
nehmen! Bei ihnen zeigt sich offenkundig der Mangel staatsethischen 
Denkens und entsprechender Erziehung. 

IX. 

Moral und Recht. 
A. Bereits im vorigen Abschnitt unter A. wurde ausgefiihrt, daB die 

sittlichen Normen wesensmaBig mit der Welt des Geistes verbunden 
sind. Zugleich wurde ihre rationale und metaphysische Verankerung 
angedeutet. Hier ist nur nochmals festzustellen, daB die grundlegen
den moralischen Forderungen an den Menschen weder orts- noch zeit
noch Tassegebunden sind, sondern allgemeine Geltung beanspruchen. 
Freilich wechselt mit den Umstanden ihr Anwendungsgebiet, so daB 
sie dem oberfiachlichen Betrachter leicht als veranderlich erscheinen. 
Ein Beispiel mag dies erliiutern. Die Kirche verbot im Mittelalter 
das Zinsnehmen; heute ist es erlaubt. Hat sich die sittliche Norm 
damit etwa verandert? N ein; denn das mittelalterliche Verbot war in 
Wahrheit das Verbot des Wuchers, und das gilt heute auch noch. Wer 
im Mittelalter Geld brauchte, befand sich meistens in Not. Wurde es 
ihm,geliehen, so wurde mit dem Zinsnehmen in der Regel eine Notlage 
ausgenutzt; denn der Zins war ein Konsumtivzins, d. h. der Darlehns
nehmer bedurfte des Geldes zum Leben, zum Erwerb von Verbrauchs
giitern. Es bestand daher zumindest die Gefahr, daB der Darlehns
geber, der ein Risiko auf sich nahm, dies letztere iiberbewertete und 
dabei die Lage des Darlehnsnehmers iiber Gebiihr oder gar sitten
widrig ausnutzte. Die Kirche wollte also mit ihrem Verbot die "nachste 
Gelegenheit" zum Wucher ausschalten. In der kapitalistischen Wirt
schaftsordnung der Neuzeit ist das in den meisten Fallen vollig 
anders. Hier leiht sich ein Unternehmer Geld und bekommt von einem 
Darlehnsgeber Kredit, um ein gewinnbringendes Geschaft zu machen, 
etwa einen Industriebetrieb zu griinden. Er besitzt die Arbeitskraft 
und die Fahigkeit, das Unternehmen erfolgreich durchzufiihren, der 
Darlehnsgeber' aber das notwendige Kapital. Der Unternehmer will 
mit dem geliehenen Gelde arbeiten und verdienen. Es ist nur gerecht 
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und billig, daB der Darlehnsgeber, der mit dem Kapital selbst einen 
zur Produktion und zur Gewinnerzielung notwendigen Faktor bei
steuert, seinerseits am Gewinn beteiligt wird1 ). Dies kann durch 
unmittelbare Geschaftsbeteiligung geschehen (wie beim Erwerb von 
Aktien einer Aktiengesellschaft oder von Geschaftsanteilen einer 
G. m. b. H.) oder mittelbar durch Hingabe eines Darlehns. Ein Zins 
fUr letzteres ist bei dieser Wirtschaftsform ein Produktivzins und als 
solcher gerecht. Da die weitaus meisten Zinsen in der kapitalistischen 
Wirtschaft Produktivzinsen sind, konnte und muBte das Zinsverbot 
fallen. Unveranderlich aber bleibt das Verbot des Wuchers als der 
Grundnorm. 

Von den sittlichen Normen verschieden sind die Rechtsnormen. 
Das Recht regelt das iiuJ3ere Verhalten des Menschen, die Moral 
normiert seine Gesinnung und sein Innenleben. Da charaktervolle 
Menschen so handeln, wie sie denken, besteht zwischen Moral und 
Recht kein Gegensatz. Demagogie hat oftmals dort Gegensatze be
hauptet, wo lediglich - wie hier - Verschiedenheiten vorliegen. Das 
Stehlen ist rechtswidrig, das Begehren fremden Gutes, auch schon 
wenn es nicht in die Tat umgesetzt wird, ist unsittlich. Das erste 
(rechtliche) Verbot ergibt sich aus § 242 des Reichsstrafgesetzbuches, 
also aus einer Rechtsnorm, das zweite (sittliche) Verbot aus dem 
7. Gebot Gottes, also aus einer Moralnorm. Es ware absurd zu be
haupten, beide Arten von Normen standen im Gegensatz zueinander. 

Recht und 11!loral sollen au/einander abgestellt sein in der Weise, 
daB die nach auBen wirkungsvollen unmoralischen Handlungen, so
fern <lie staats-, volks- oder gesellschaftsgefahrlich sind, von der 
Rechtsordnung verboten werden. So ist z. B. der Meineid unmoralisch, 
zugleich aber auch rechtswidrig. In anderen Fallen, z. B. im Bereich 
des 6. Gebotes, sind nur wenige unmoralische Handlungen auch von 
der Rechisordnung unter Strafe gestellt, und zwar mit Recht, weil 
ein groBer Teil dieser Handlungen vom Standpunkte der Regelung 
der auBeren Beziehungen der Menschen zueinander von geringer Be
deutung ist. Einen Grenzfall bildet der Ehebruch, der nach dem 

1) Eine echte Gewinnbeteiligung ist nur gerechtfertigt. wo doer Dar
lehnsgeber auch am Risiko beteiligt ist; der Zins fUr ein Darlehn 1m 
eigentlichen Sinne ist ein fester Betrag, del' aber auch aus dem Gewinn 
gezahlt wird. 
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deutschen Strafgesetzbuch von 1871 nur auf Antrag strafbar ist. 
wenn deswegen die Ehe geschieden ist; eine solche Regelung erscheint 
freilich yom christlichen Standpunkte aus inkonsequent, zeigt aber, 
wie stark die Rechtsordnung auf Xu3erlichkeiten abstellt, hier: auf 
das Scheiden der Ehe, das fUr die moralische Qualifizierung des Ehe
bruchs an sic4 natlirlich belanglos ist. 

Da viele Staaten ihre Rechtsordnung nicht auf christlichem Geiste 
aufbauen, konnen Falle eintreten, in denen einzelne Rechtsnormen 
mit den N ormen des christlichen Sittengesetzes in Widerspruch 
stehen; das sind dann die »Gegenstltzlichkeiten«) die, vielfach auf
gebauscht, als WidersprUche, zwischen Recht und Sittlichkeit er
scheinen. Gerade unter dem Nationalsozialismus, der eine "vOlkische 
Sittlichkeit" dem natlirlichen und gottlichen Sittlichkeitsgesetz ent
gegenzustellen behauptete, gab es verhaltnismaaig haufig Gegensatze 
dieser Art. Ein Beispiel war nach katholischer Auffassung das Gesetz 
zur VerhUtung erbkranken Nachwuchses. 

Je starker die sittlichen tl'berzeugungen in den Menschen ver
wurzelt sind, urn so selbstverstandlicher ist die gegenseitige Ab
stimmung von Recht und Sittlichkeit. Die Rechtsordnung wird vom 
Sittengesetz gesteuert. Sie formuliert die Grundsatze, die nach der 
Moral ausgerichtet fUr das Zusammenleben der Menschheit im Staate 
unentbehrlich oder nUtzlich sind. Au3erdem enthalt sie eine Flille 
ethischindifferenter Normen, die lediglich der Ordnung der mensch
lichen Gesellschaft dienen, ohne die Moral selbst zu berUhren. 
Problematisch wird erst, inwieweit die allgemeine Gehorsamspfiicht 
gegen die Obrigkeit auch eine moralische Bindung an derartige in
differente oder Ponalgesetze zur Folge hat. Praktisch wurde diese 
Frage bei den Devisengesetzen. 1st die tl'bertretung eines Gesetzes, 
das ein Beschaffungsverbot ausliindischer Zahlungsmittel zum Gegen
stande hat, unmoralisch oder moralisch indifferent? Oder: ist es un
moralisch, entgegen einem Polizeiverbot bei rotem Licht die Stra3e 
zu Uberschreiten? Das letzte besonders krasse Beispiel mag zeigen, 
daE jedenfalls nicht jede Zuwiderhandlung gegen eine Rechtsnorm 
auch unmoralisch zu sein braucht. 

B. Wie die Religion mit der Sittlichkeit, so ist der Staat mit dem 
Recht verknUpft. Die rechte Form dieser Verbindung stellt der 
Rechtsstaat dar. Dieser Beg-riff ist mehrdeutig. In diesem Zusammen
bang versteht man unter Rechtsstaat einen Staat) der den Willen una 
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die Kraft hatJ das positive Recht durchzusetzenJ die Gerechtigkeit zu 
verwirklichen und den Burger vor Willkur und Ungerechtigkeit zu 
schutzen. Insbesondere halt sich der Rechtsstaat selbst an das Recht 
gebunden und entwickelt bewuIat die Rechtsordnung fort. In der 
Aufgabe der Verwirklichung der Gerechtigkeit und des Schutzes vor 
WillkUr ist die moralische Aufgabe des Rechtsstaats inbegriffen. Unser 
Gemeinwesen muIa wieder ein Rechtsstaat werden. Die pers5nliche 
Sicherheit des einzelnen muIa wieder gewahrleistet sein; der BUrger 
darf nicht schutzlos der starkeren Macht der Obrigkeit oder der von 
ihr geduldeten oder geforderten Gruppen ausgeliefert sein. Die 
unberechenbare Machtentfaltung des Staats muIa wieder der voraus
sehbaren Anwendung der Rechtsordnung weichen. Wir mUssen wieder 
ein Gemeinwesen fordern, das das Recht - und zwar sowohl das 
positive Recht als auch das darUberstehende, in der Moral ver
wurzelte Prinzip der Gerechtigkeit - garantiert. Gerichte, Anwiilte, 
Verwaltungsbehorden, Beamte, ja schlieIalich die Bevolkerung selbst 
mUssen wieder den ernsten Willen zum Rechtsstaat haben und alles 
in ihrer Macht Stehende tun, um ihn zu verwirklichen. Diese Ein
stellung kann nur von der Anerkennung einer moralischen Ver
pflichtung her gewonnen werden, so daIa sich auch hier wieder Recht 
und Moral berUhren. 

Gegeniiber dieser klaren Auffassung vom Wesen des Rechtsstaats 
sind zwei andere Bedeutungen des gleichen Wortes durchaus neben
sachlich; sie sind rein technisch zu werten und solI en nur erwahnt 
werden, um Mmverstandnissen vorzubeugen, die aus der juristischen 
Fachliteratur entstehen konnen. So wird einmal gegenUbergestellt 
dem Rechtsstaat der Wohlfahrtsstaat; hier ist der Staatszweck das 
unterscheidende Merkmal. Rechtsstaat ist danach ein Staat, der aus
schlieIalich den Zweck der Sicherung des BUrgers nach innen und 
auIaen hat. Der Liberalismus des 19. Jahrhunderts hat diesen Staats
begriff seiner Politik zugrunde gelegt. Gegeniiber diesem sogenannten 
N achtwachterstaat wollte der vom aufgeklarten Absolutismus gepflegte 
W ohlfahrtsstaat durch weitreichende Eingriffe in die Sphare des 
einzelnen moglichst viele Menschen gllicklich machen. - 1m Ver
waltungsrecht spielt dann noch ein dritter Rechtsstaatsbegriff eine 
Rolle: Die Verwaltung ist an die Gesetze und ihre eigenen Akte ge
bunden (Prinzip der Gesetzmamgkeit der Verwaltung) und darf nur 
auf Grund der Ermachtigung formeller Gesetze belastend in Freiheit 
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und Eigentum des BUrgers eingreifen. Mit diesem technischen Rechts
staatsbegriff wird auf der Lehre von der Gewaltenteilung aufgebaut1). 

C. 1. Auch im ofjentliohen und Wirtschaftsleben bedarf das Recht 
der Ergiinzung durch die Moral; es muB von ihr in der Uberzeugung 
der Rechtsgenossen getragen werden. Vor 1933 wurde den Juristen 
vielfach vorgeworfen, daB sie mit ihrem Formalismus die Rechts
Uberzeugung selbst ertoteten. Dieser Vorwurf war in diesem Umfange 
sicher unberechtigt. Zweck einer Rechtsordnung ist es, die Normen 
so abstrakt zu fassen, daB sie auf moglichst zahlreiche FaIle des 
taglichen Lebens Anwendung finden konnen. Abstrakte Satze sind 
aber nicht immer leicht verstandlich; sie lassen manchmal Zweifel 
und verschiedene Auslegungen zu. Solche Auslegungen konnen aIlzu
sehr am Buchstaben haften und den Sinn des Gesetzes verdunkeln, 
wenn sie von schlechten Juristen oder von Personen gehandhabt wer
den, die ein Interesse an der Verdunkelung haben und dann zu einer 
weltfremden Auslegung des Gesetzes gelangen. Durch Hebung des 
Berufsethos der Juristen von ,der moralischen Seite her wird solchen 
MiBstanden entgegenzutreten sein. Dariiber hinaus wird dadurch auch 
jeglichem sonstigen MiBbrauch der Rechtsordnung vorgebeugt. DaB 
ein solcher moglich ist, daB z. B. selbst ein ordnungmaBig erstrittenes 
Gerichtsurteil wider Treu und Glauben ausgebeutet werden kann, 
davon geben wohl mehrere Entscheidungen des Reichsgerichts eine 
Vorstellung. Nur von der Moral her ist hier Abhilfe moglich. 

2. Das Recht bedarf auch im Wirlschaftsleben der StUtze durch die 
Moral. Der bestformulierte Vertrag enthalt oft genug ein kleines 
HintertUrchen, durch das der eine Vertragspartner entweichen und 
dem anderen ein Schnippchen schlagen kann. Selbst die Schriftform 
schUtzt nicht vor MiBverstandnissen. Es gab Zeiten - in Hamburg 
und anderwarts -, wo eine mUndliche Verabredung zweier Kaufleute 
eine von beiden Vertragsteilen als sicherer anerkannte Rechtsgrund
lage bildete als schriftliche oder gar notarielle Vertrage. Dies erkIart 
sich aus dem damaligen hohen Stand der Geschiiftsmoral. Treu und 
Glauben sowie der Wille, den Vertrag als absolut bindend und im 
beiderseitigen Interesse abgeschlossen anzuerkennen, bilden dabei die 
Grundlage. Freilich tritt hinzu ein absolutes Vertrauen in die Moral 
des anderen, der seinerseits von der gleichen Auffassung beseelt ist. 

1) Zum Vorstehenden vgl. Peters, Der totale Staat und die Kirehe, in 
Kleineidam-KuP.., Die Kirehe in der Zeitenwende, 1935, S. 320 ff. 
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Zu diesem Ethos gehort auch, daB ein Versprechen, gleichviel in 
welcher Form es gegeben ist, unbedingt gehalten werden muB. Daher 
treten nicht nur bestimmte Rechtsfolgen ein, wenn ein Wechsel nicht 
eingelost wird, sondern es liegt darin auch ein unmoralisches Ver
halten, da eine erteilte Zusage nicht gehalten ist. Erst recht macht 
ein Konkurs, aus dem der Schuldner wirtschaftlich gesund hervorgeht, 
diesen geschaftlich unmoglich, weil es Treu und Glauben widerspricht 
und unmoralisch ist, wenn jemand andere schwer geschadigt hat und 
dann gleich selbst wieder von neuem anfangen kann, als ob nichts 
geschehen ware. Freilic~ haben zur Lockerung der Geschaftsmoral 
zahlreiche Umstande beigetragen, die in der wirtschaftlichen Ent
wicklung Deutschlands seit dem ersten Weltkriege lagen und gewiB 
manch einen Geschaftsmann schuldlos in Not kommen lieBen; aber 
am Ergebnis andert dies nichts. Besserung ist erst zu erwarten, wenn 
wieder der Zusammenhang von Recht und Moral auch fiir das Ge
schaftsleben erkannt und nach dieser Erkenntnis gehandelt wird. Dies 
hat aber zur Voraussetzung, daB jedermann wieder von der Geltung 
und von der ZweckmaBigkeit allgemein giiltiger ethischer Normen 
iiberzeugt ist, die ihre Bedeutung nicht nur in einer hoheren, anderen, 
religiosen Sphare haben, sondern auch im taglichen Leben verpflichtend 
sind. Dadurch unterscheidet sich schlieBlich der anstandige Kaufmann 
vom Schieber, daB ersterer sich auch bei der Rechtshandhabung nach 
wie vor an die sittlichen N ormen gebunden fiihlt. 

Zugleich liegt die Feststellung darin, daB jede Rechtsanwendung 
nur unter Einhaltung der ethischen Normen erfolgen, ja sogar von 
dort her ihren Ausgangspunkt nehmen muB. Geschieht dies, dann 
filllt manch ein Rechtsstreit dahin, in dem die eine Partei nur auf 
eine formale, moralisch unbegriindete Forderung sich stiitzt. 

3. Um den Formalismus der Juristen zu iiberwinden, griff der 
N ationalsozialismus zu einem nicht mehr neuen Ausweg, zum Volks
empfinden. Anstatt die Moral, die die bezeichneten MiBstande minde
stens teilweise hatte beheben konnen, zu Hilfe zu holen, versuchte 
man es mit dem unsichersten und schwankendsten Hilfsmittel. Natiir
lich war das Ergebnis fUr Recht und Rechtsprechung katastrophal; 
die Rechtssicherheit war dahin, und Willkiir muBte an die Stelle des 
Rechts treten. Der Laie pfiegt sich selbst ein viel besseres Urteil 
zuzutrauen als dem studierten Juristen. Dem Mathematiker, Mediziner 
oder Theologen gegeniiber wiirde er es auf deren Fachgebieten kaum 
wagen. Bei naheren Zusehen muB man freilich feststellen, daB in ein-
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fachen, klaren Fallen Rechtswissenschaft und VolksUberzeugung Uber
einstimmen; in unklaren zweifelhaften Fallen pflegt aber das Volks
empfinden nieht minder geteilt zu sein als die Meinungen der Juristen. 
Ieh habe unendlich oft die praklische Probe gemacht, indem ich solehe 
mehrdeutigen Falle Studenten oder Laien vorgetragen und sie um ihr 
juristisches Urteil auf Grund der VolksUberzeugung gebeten habe. 
Nieht selten war das Ergebnis solcher Abstimmungen 50 : 50. Das 
Resultat dieser "Volksmeinung" lie3 sieh leieht verschieben, wenn 
man den vorgetragenen Tatbestand mit einigem sentimentalen, an sich 
nicht zur Sache gehorenden Beiwerk wUrzte. Je schwieriger die Falle 
werden, um so verschiedener wird die Lasung vom Standpunkte des 
Volksempfindens! Man vergi3t auch allzu leicht, da3 nicht die Juristen 
das Recht komplizieren, sondern da3 unsere sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Verhaltnisse naeh und naeh so verwiekelt geworden 
sind, da3 sie mit ein paar einfachen Rechtsnormen eben nicht mehr 
gemeistert werden konnen1). Wenn wir wieder die Moral als die 
Grundlage des Rechts anerkennen, dann brauchen wir nicht den fUr 
Demagogen billigen RUckgriff auf die unsichere VolksUberzeugung, die 
die- Nationalsozialisten vollig in Miakredit gebraeht und fUr ihre 
politischen Zwecke in unlauterer Weise ausgenutzt haben. 

D. Kcmflikte zwischen Recht und Moral mUssen vom Gewissen des 
einzelnen entsehieden werden, der sieh, wenn seine Entscheidung gegen 
die Rechtsordnung ausfiillt, unter Umstanden einer staatliehen Be
strafung aussetzt. Der Positivist, der alles fUr moralisch halt, was und 
weil es der Staat anordnet, wird sich dagegen stets zugunsten des 
Rechts entscheiden, weil er den Konfliktsfall gar nicht als solchen 
erkennt. 

Es gibt aber auch Konflikte oder schein bare Widerspruche innerhalb 
der Rechtsordnung selbst, weil einmal das positive Recht nicht ge-

1) Del' nationalsozialistische damalige preuJ3ische Justizminister 
(spiitere Reichskirchenminister) Kerrl erklarte mil' im Jahre 1934 VOl' 
eincm Fortbildungslehrgang fUr Juristen und Justizbeamte, man werde 
in 20 bis 30 Jahren solche Kurse nicht. mehr brauchen. Meine Frage nach 
dem Grunde beantwortete er mit del' ihm eigenen Naivitat: "Bis dahtn 
wird das Recht so weit vereinfacht sein, daJ3 es allen ohne weiteres ver
standlich ist." Ich konnte nul' darauf hinweisen, daJ3 bis dahin dann die 
Wirtschaft durch die nationalsozialistische Politik wohl auch so stark 
vereinfacht sein wtirde. 
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nUgend klar durchdacht ist oder wei! der gleiche Sachverhalt zwei ver
schiedenen Rechtssatzen unterworfen ist, ohne dan die Rechtsordnung 
selbst hierfUr die Lasung enthalt (wie dies z. B. im Strafrecht fUr den 
Fall der sogenannten Idealkonkurrenz vorgesehen ist). Dann mun 
haufig auf den letzten Sinn und Zweck und damit auf die Moral zurUck
gegriffen werden. Gerade in dem in seiner positiven Formulierung noch 
recht unvollkommenen VOlkerrecht spielt eine solche HeranziehuIlg 
der Ethik eine gewisse Rolle. 

Konfiikte dieser Art sind haufiger, als man anzunehmen geneigt 
ist. Sie bilden und sollten erst recht in Zukunft den Gegenstand von 
Romanen, Theater- und Filmdramen bilden, wei! sie, richtig angefant 
und gel1:ist, eine erzieherische ethische Wirkung entfalten konnen und 
so das 'l'heater wirklich zur "moralischen Anstalt" im Sinne Friedrich 
von Schillers machen. 1m ganzen lassen sich die vielen maglichen 
Konfiikte auf einige wichtige Nenner bringen, so Einzelperson gegen 
Gemeinschaft, Privateigentum gegen soziale Verpflichtungl), Familie 
gegen Berufspflicht2), Ratio gegen Glaube, Gewissen gegen not
wendige Formen, Ehrfurcht gegen Fortschritt, Technik gegen Geist 
usw. Man mun nur wissen, dan in der Aufzeigung des Problems seine 
Lasung noch nicht enthalten ist und dan man heute an solche Kon
fliktsHille weder mit der Oberflachlichkeit des rein rational eingestellten 
Liberalen der letzten Jahrhundertwende noch mit der Verantwortungs
losigkeit des Nationalsozialisten herangehen kann, sondern sich ernst
haft in jedem Einzelfalle um das FUr und Wider bemUhen mun. 

E. Wer vorstehende Gedankengange grundsatzlich bejaht, fUr den 
ergeben sich in del' Erziehung und Haltung all der vielen Menschen, 
die berufsmanig mit dem Recht umzugehen haben, zahlreiche prak
tische Folger,ungen. Wir brauchen eine Erneuerung des Ethos von 
Richtern und Verwaltungsbeamten. Der reine ungebildete Rechts
techniker, der unter diesen beiden Berufsgruppen noch allzu haufig 
ist, wird einem neuen Typ weichen mUssen. Die Forderung nach 
starker Verminderung der Zahl und der sozialen Hebung der Richter, 
die bereits der damalige Reichsjustizminister Eugen Schiffer (jetzt 
Prasident der Justizverwaltung fUr die sowjetische Besatzungs
zone) in der Weimarer Epoche vergeblich erhoben hat, wird wieder auf
zugreifen sein. Andererseits ist nicht zu verkennen, dan klugeMenschen 

1) Vgl. hierzu oetwa Bernard Shaw, Die Hauser des Herrn Sartorius. 
2) Beispiel ist hier das Zolibat des katholischen Priesters. 

143 



aus dem Volke, auch wenn sie nicht studiert haben, aber von hoher 
moraliscber Qualitat sind, jedenfalls als Strafrichter geeigneter sind 
als manch ein studierter, moralloser Positivist. Beim hoheren Ver· 
waltungsbeamten, dessen Ausbildung im praktischen Teil sehr yiel 
mehr zweckbestimmt ist als die des Richters, ist das Ziel leichter 
erreichbar, wenn es erst einmal erkannt ist: Recht und Moral zur 
Einheit zusammenzufiihren. 

Auch dem Rechtsanwalt muB der Zusammenhang zwischen Recht 
und Moral in viel starkerem MaBe als bisher zum BewuBtsein gebracht 
werden. Ein groBer Teil der VorwUrfe, der im Volke gegen diesen 
Berufsstand - vielfach mit Unrecht - erhoben wurde, mUndet 
schlieImch in dieses Problem. UnbewuBt schwangen diese Dinge mit, 
als man die Rechtsanwalte aus den Arbeitsgerichten, von den Ver· 
waltungsgerichten und ~behorden zu verdrangen suchte. 

1m Bereich der Wirtschaft auBern sich die Folgerungen vorstehen
der AusfUhrungen in einer bewuBten Rebung der Geschaftsmoral, die 
nicht nur theoretisch vertreten, sondern zum Gegenstand der Er-
ziehung der in die Wirtschaft eintretenden Jugend gemacht werden 
muB. Dberdies mUssen alle Moglichkeiten einer vorhandenen Ehren
gerichtsbarkeit in den Dienst dieser Aufgabe gestellt werden. Es muB 
Gemeingut aller anstandigen Kaufleute werden, daB streng moralisches 
Geschiiftsgebahren als selbstverstiindlich hingestellt und nicht als 
dumm oder unmodern bezeichnet wird. Eine Reinigung von unlauteren 
Elementen kann nur von einer Berufsgruppe von innen her, nicht 
durch strafrechtliche MaBnahmen erfolgen. Die Wandlung der Ge
sinnung ist entscheidend! 

x. 
Amtliche AuBerungen des Papstes 

tiber den Nationalsozialismus und das deutsche Volk. 

A. Manch einer mag fragen, was dieses Thema in einer Abhandlung 
wie der vorliegenden zu bedeuten habe. Die Antwort ist einfach. 

1. Wer den Nationalsozialismus von seiner Unkultur her bekiimpft, 
muB feststellen, daB wohl keine andere Obrigkeit in der Welt von 
autoritativer Seite her so klar und eindeutig den N ationalsozialismus 
als »W eltanschauung« entlarvt und dagegen SteHung genommen hat 
wie das Oberhaupt der Katholischen Kirche. Die maBgebenden 
Politiker der verschiedenen fremden Staaten haben sich in diesem und 
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jenem Punkte gegen die politische Praxis des von den Nationalsoziali
sten geflihrten Deutschen Reichs gewandt, wenn sie es liberhaupt liber 
eine allgemeine diplomatische Stellungnahme hinauskommen lieBen. 
Solche diplomatischen AuBerungen des Vatikans, dazu in schiirfster 
Form, liegen darliber hinaus noch vor. Auch der Papst hatte versucht, 
im Vertragswege dem Nationalsozialismus Bindungen aufzuerlegen, 
die die von ihm ausgehenden kulturellen Gefahren einigermaBen 
bannen soIIten; aber die in das Konkordat gesetzten Hoffnungen, so 
gering sie von Anfang an waren, erwiesen sich als trligerisch. Die 
diplomatischen Schritte des Vatikans hatten keinen praktischen 
Erfolg, da der N ationalsozialismus allenfalls die rohe Gewalt, nicht 
die Macht des Geistes, und die Durchkreuzung seiner verlogenen 
Propaganda in der Offentlichkeit rurchtete. 

2. Wichtig ist ferner, daB in den Papsten Pius XI. und Pius XU. 
Autoritaten sprechen, die - am Kriege nicht beteiligt - als neutrale 
Macht und wegen ihrer weUumspannenden Bedeutung besonders weit
reichende ErkIarungen abzugeben vermogen. Denn, wie der einzelne 
auch zur Katholischen Kirche stehen mag, jeder muB zugeben, daB das 
Ansehen des Papsttums in der ganzen Welt im Laufe der letzten 
J ahrzehnte ungeheuer angewachsen ist und daB die amtlichen AuBe
rungen des Vatikans in allen Landern, nicht nur bei Katholiken, starke 
Beachtung finden. Die moralische Integritat der Papste der letzten 
Jahrhunderte und ihre kluge und feste Haltung gegenliber den 
et}1ischen Zeitproblemen mag das Ihrige dazu beigetragen haben. 

3. In unserem Zusammenhang ist besonders hervorzuheben, daB der 
Papst Wege zur positiven tJberwindung der nationalsozialistischen 
Entartungserscheinungen weist und sich nicht auf deren negative 
Kritik beschrankt. Gerade damit ist aber der Weg beschritten, auf dem 
auch diese Schrift dem Zeitlibel entgegenzuarbeiten sich bemliht. Es 
interessiert daher, welche Wege der Vatikan zur Erreichung des 
gleichen Zieles empfiehlt. 

4. Endlich weiB der Papst genau zu unterscheiden zwischen den 
N ationalsozialisten und dem unter schar/stem Terror stehenden deut-

. schen Volk. Immer wieder erkennt er die Bemlihungen, Leistungen und 
Leiden Tausender von Deutschen - Geistlichen und Laien - bei der 
Abwehr des Nationalsozialismus an und widerlegt damit die auch 
auBerhalb der Reichsgrenzen so gern geglaubte Goebbelssche Pro
pagandallige, das deutsche Yolk als Ganzes sei vom Nationalsozialis-
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mus besessen gewesen. FUr Deutschlands Zukunft, fUr seine Behand
lung durch die Siegermiichte in den niichsten J ahren sowie fUr die 
kUnftigeStellung all der vielenDeutschen, die in aktiverOpposition zum 
Nationalsozialismus standen, sind die Feststellungen einer derartigen 
neutralen Autoritiit wie des Papstes von gr6Eter Wichtigkeit. Pius XI. 
sprach die deutsche Sprache und kannte das deutsche Volk, Pius XII. 
hatte dariiber hinaus sagar jahrelang in Deutschland gelebt. Von 
beiden Papsten kann man daher eine Sachkenntnis erwarten, wie sie 
nur wenige Ausliinder besitzen. Der Vatikan war wiihrend der ganzen 
zw6lf Jahre tiber die inneren Verhiiltnisse Deutschlands aufs beste 
informiert. Damit wird das Gewicht der AuEerungen des Heiligen 
Stuhls Uber den NationalsozialisIDus, tiber die oppositionelle Haltung 
eines groEen Teils der Deutschen und tiber die Uberwindung national
sozialistischen Ungeistes noch wesentlich erhoht. 

5. Aus der Fiille der piipstlichen AuEerungen gegen den National
sozialismus1 ) seien hier nur zwei Dokumente ausgewiihlt und im fol
genden zugrunde gelegt: die Enzyklika Pius XI. "Mit brennender 
Sorge" tiber die Lage der Katholischen Kirche im Deutschen Reich 
yom Passionssonntag (14. Miirz) 1937 und die Ansprache Pius XII. 
an die Kardiniile an seinem Namenstag am 2. Juni 1945. Diese AU8-

wahl rechtjertigt sich dadurch, daE die erstgenannte Enzyklika das 
umfassendste Dokument dieser Art ist und aus einer Zeit stammt, in 
der im Ubrigen Ausland die Gefahr des Nationalsozialismus fUr die 
gesamte Menschheit vielfach noch nicht erkannt war. Die Kardinals
ansprache verdient besondere Beachtung, weil sie die jUngste und 
zugleich eine zusammenfassende AuEerung des Vatikans darstellt. 
Es erhoht auch die Objektivitiit, wenn die Auffassung zweier ver
schiedener Papste nebeneinandergestellt wird, wobei freilich eine vollig 
gleiche Beurteilung des Nationalsozialismus durch beide Papste zu ver
merken ist. Beide Dokumente sind in vornehmstem Ton gehalten und 
greifen das Problem von hoher Warte aus an. 

6. Es liegt in der Natur der Sache, daE die Papste sich gerade mit 
der Widerstandskraft der Katholiken beschiiftigen. NatUrlich soIl mit 
den hier gebrachten Nachweisen der Widerstandsgeist anderer 
Gruppen, insbesondere der Protestantischen Bekenntniskirche, von 

1) Eine Zusammenstellung der Dokumente gegen den Nationalsozialis
mus, die von autoritativer katholischer kirchlicher Seite stammen, er
scheint im Verlag Herder (Freiburg i. Br.). 
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Marxisten, Liberalen usw. nicht gering geachtet werden. Im Geg€'l1-
tei! kann argumentiert werden: Wenn schon MilIionen von Katho
liken nach dem neutralen Urteil zweier Papste dem Nationalsozialis
mus mutigen und manchmal erfolgreichen Widerstand entgegen
setzten, so ist das immerhin nur ein Teil des deutschen Volkes; 
andere Gruppen, von denen hier nach dem Gegenstand dieser Ab
handlung nicht die Rede ist, treten noch hinzu. 

B. Worin klagt der Papst den Nationalsozialismus an? 
1. Pius XI. wlirdigt den Leidensweg der Kirche in Deutschland und 

die wachsende Bedrangnis der ihr in Gesinnung und Tat treubleiben
den Bekenner und Bekennerinnen. Neben viel Erhebendem aus dem 
Bekennerkampf sei viel Herbes und Schlimmes in Deutschland fest
zustellen. Der Papst habe alles Erdenkliche getan, um die Heiligkeit 
des von der nationalsozialistischen Regierung feierlich gegebenen 
Wortes zu verteidigen "gegen Theorien und Praktiken, die - falls 
amtIich gebilligt - alles Vertrauen toten und jedes auch in Zukunft 
gegebene Wort innerlich entwerten mli13ten". Erst nach reiflichster 
Vberlegung und langem Zuwarten wirft der Papst der national
sozialistischen Reichsregierung offentIich vor aller Welt Vertrags
untreue vor; sie habe insbesondere den offenen Kampf gegen die 
konkordatsgeschlitzte Bekenntnisschule begonnen, die "Abstimmungs
freiheit der katholischen Erziehungsberechtigten auf einem besonders 
wesentlichen Lebensgebiet der Kirche" vernichtet und eine "beispiels
lose Gewissensnot glaubiger Christen" herbeigeflihrt. Der Papst be
mliht sich auf Antrag der deutschen Bischofe, der "Sachwalter des 
verletzten Rechts zu sein und ... sich einer Geisteshaltung zu wider
setzen, die verbrieftes Recht durch offene oder verhliUte Gewalt zu 
erqrosseln sucht". In Deutschland bestehen "tausend Formen organi
sierter religioser Unfreiheit", "Mangel an wahrheitsgetreuer Unter
richtung und normaler Verteidigungsmoglichkeit" und vor allem kein 
reiner Gottesglaube. Nicht gliiubig im christIichen Sinne ist, wer dieses 
Wort nur rednerisch gebraucht, wer in pantheistischer Verschwommen
heit Gott mit dem Weltall gleichsetzt und die Welt in Gott vergottIicht, 
"wer nach angeblich rutgermanisch-vorchristIicher Vorstellung das 
dlistere unpersonliche Schicksal an die Stelle des personlichen Gottes 
rlickt", "wer die Rasse oder das Volk oder den Staat oder die Staats
form, die Trager der Staatsgewalt oder andere Grundwerte mensch
lieher Gemeinschaftsgestaltung ... aus dieser irdisehen Wertskala 
herauslOst ... und sie mit Gotzenkult vergottert". 
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Gegei.6elt wird die NatiO'f!aZime'Tung Gottes. "Nur oberfiachliche 
Geister konnen der Irrlehre verfallen, von einem nationalen Gott, von 
einer nationalen Religion zu sprechen, konnen den Wahnversuch unter
nehmen, Gott, den Schopfer aller Welt, den Konig und Gesetzgeber 
aller Volker ... in die Grenzen eines einzelnen Volkes, in die blut
ma.6ige Enge einer einzelnen Rasse einkerkern' zu wollen." Gottes
liisterungen in Wort, Schrift und Bild waren zeitweise zahlreich wie 
der Sand am Meere; trotzender Prometheusgeist der Gottesverneiner, 
-verachter und -hasser mtisse von den Bischofen bekiimpft werden. 
"Wer die biblische Geschichte und die Lehrweisheit des Alten Bundes 
aus Kirche und Schule verbannt sehen will, lastert das Wort Gottes." 
"Er verneint den Glauben an den wirklichen Christus; er steht ver
standnislos vor dem Weltdrama des Gottessohnes, welcher der Meintat 
seiner Kreuziger die hohepriesterliche Gottestat des Erlosertodes ent
gegensetzte." Die im Evangelium Jesu Christi niedergelegte Offen
barung "kennt ... keinen Ersatz ... durch die willktirlichen Offen
barungen, die gewisse Wortftihrer der Gegenwart aus dem sogenann
ten My thus von Blut und Rasse herleiten wollen." "Wer "in sakrilegi
scher- Verkennung der zwischen Gott und Geschopf ... klaffenden 
Wesensunterschiede irgendeinen Sterblichen, und ware es der Gro.6te 
aller Zeiten, neben Christus zu stellen wagt oder gar tiber ihn und 
gegen ihn, der mu.6 sich sagen lassen, da.6 er ein Wahnprophet ist, 
auf den das Schriftwort erschtitternde Anwendung findet: Der im 
Himmel wohnt, lachet ihrer!" Wohl selten ist die Vergottung Hitlers 
mit solch schroffer Deutlichkeit zurUckgewiesen und in ihren Folgen 
gekennzeichnet worden. 

Unge7"echtigkeit und Blindheit wird den Nationalsozialisten vor
geworfen, weil sie tiber den von der Kirche selbst verurteilten Ab
weichungen zwischen Glauben und Leben, au.6erer Haltung' und innerer 
Gesinnung einzelner die Unsumme von echtem Tugendstreben, von 
Opfersinn, von Bruderliebe, von heldenhaftem Heiligkeitsdrang ver
gassen oder gar wissentlich verschweigen. Den harten Ma.6stab, den 
sie an die geha.6te Kirche anlegen, und ihr angebliches Reinlichkeits
bedtirfnis geben sie aber auf, sobald es sich Uin andere, namlich ihre 
eigenen Gemeinschaften handelt. 

Der Papst klagt die Wortftihrer an, die unter Mi.6brauch ihrer 
Amtsstellung zum Kirchenaustritt au/ru/en und den Anschein zu 
erwecken suchen, "als ob . . • die damit verbundene Treulosigkeit 
gegen Christus, den Konig, eine besonders tiberzeugende und ver-
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dienstvolle Form des Treubekenntnisses zum gegenwiirligen Staat 
darstelle". Die Vernichtung der Glaubens- und Gewissensfreiheit in 
Deutschland wird treffend mit folgenden Worlen gekennzeichnet: "Mit 
verhilllten und sichtbaren Zwangsma~nahmen, Einschilchterungen, 
Inaussichtstellung wirtschaftlicher, berufiicher, bilrgerlicher und son
stiger Nachteile wird die Glaubenstreue der Katholiken und ins
besondere gewisser Klassen katholischer Beamten unter einen Druck 
gesetzt, der ebenso rechtswidrig wie menschlich unwurdig ist." 

Gegen das Wunsch- und Lockbild einer deutschen Nationalkirche 
sagt der Papst: "Sie ist nichts als eine Verneinung der einen Kirche 
Christi, ein offenkundiger AbfaH von dem an die ganze Welt ge
richteten Missionsbefehl, dem nur eine Weltkirche genilgen und nach
leben kann. Der geschichtliche Weg anderer Nationalkirchen, ihre 
geistige Erstarrung, ihre Umklammerung oder Knechtung durch 
irdische Gewalten zeigen die hoffnungslose Unfruchtbarkeit, der jeder 
vom lebendigen Weinstock der Kirche sich abtrennende Rebzweig mit 
unentrinnbarer Sicherheit anheimfiillt." 

Besonders deutliche Worle der Ablehnung findet Pius XI. gegen 
die vom Nationalsozialismus ilberall eifrigst betriebene Umdeutung 
der BegrifJe, hier dagegen, "da~ religiOse Grundbegriffe wie Offen
barung, Glaube, Unsterblichkeit, Erbsilnde, Gnade usw. ihres Wesens
inhaltes beraubt und in einem profanen Sinne umgedeutet werden". 
"In seinem seichten Gerede ilber christliche Demut als SelbstentwUrdi
gung und unheldische Haltung spottet der widerliche Hochmut dieser 
Neuerer seiner selbst", ziihlt doch die Kirche Christi "zu allen Zeiten 
bis in die jilngste Gegenwart hinein mehr Bekenner und freiwillige 
Blutzeugen . .. als irgendwelche andere Gesinnungsgemeinschaft" 
und hat es daher "nicht notig, von solcher Seite Belehru.ngen ilber 
Heldengesinnung und Heldenleistung entgegenzunehmen". 

Die Ablehnung ubernatUrlicher Gnadenerhebung aus angeblich 
deutscher Wesensart heraus ist "Irrlum, eine offene Kampfimsage 
an eine Kernwahrheit des Christentums. Die Gleichsetzung der ilber
natilrlichen Gnade mit (jen Gaben der Natur ist Eingriff in den durch 
die Religion geschaffenen und geweihten Worlschatz". 

Scharf wendet sich der Papst auf Grund fast zweitausendjiihriger 
Erfahrungen der Kirche gegen die Trennung von Religion und Sitt
lichkei(, die der Nationalsozialismus propagierle. Die Zahl der Toren, 
"die heute sich unterfangen, Sittlichkeit und Religion zu trennen, ist 
Legion geworden. Sie sehen nicht oder wollen nicht sehen, da~ mit 
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der Verbannung des bekenntnisma6igen, d. h. klar und bestimmt 
gefaI3ten ChristentuIUS aus Unterricht und Erziehung, aus der Mit
gestaltung des gesellschaftlichen und offentlichen Lebens Wege der 
geistigen Verarmung und des Niederganges beschritten werden". 
"AIle Versuche, die Sittenlehre und die sittliche Ordnung yom Felsen
boden des Glaubens abzuheben und auf dem wehenden Flugsand 
menschlicher Normen aufzubauen, fUhren friiher oder spater einzelne 
oder Gemeinschaften in moralischen Niedergang." "Sittlichkeits
bildende Krafte von so starker Tiefenwirkung (wie die christlichen) 
ungenUtzt lassen oder ihnen den Weg in die Bezirke der Volks
erziehung gar bewuI3t versperren, ist unverantwortliche Mitwirkung 
an der religiosen Unterernahrung der Volksgemeinschaft. Die Aus
lieferung der Sittenlehre an subjektive, mit den Zeitstromungen 
wechselnde Menschenmeinung, statt ihrer Verankerung im heiligen 
Willen des ewigen Gottes, in seinen Geboten, offnet zersetzenden 
Kriiften Tiir und Tor." 

Unter Einsatz fUr das Naturrecht verwirft der Papst den Satz 
,,Recht ist~ was dem Volke nutzt«. Schon das alte Heidentum (Cicero, 
De officiis 3, 30) erkannte, daI3 der Satz eigentlich umgekehrt werden 
muI3: "Nie ist etwas nUtzlich, wenn es nicht gleichzeitig sittlich gut 
ist." "Von dieser Sittenregel 10sgelOst, wUrde jener Grundsatz im 
zwischenstaatlichen Leben den ewigen Kriegszustand zwischen den 
verschiedenen Nationen bedeuten. 1m innerstaatlichen Leben verkennt 
er, Niitzlichkeits- und Rechtserwagungen miteinander verquickend, 
die grundlegende Tatsache, daI3 der Mensch als Personlichkeit gott
gegebene Rechte besitzt, die jedem auf ihre Leugnung, Aufhebung 
oder Brachlegung abzielenden Eingriff von seiten der Gemeinschaft 
entzogen bleiben mUssen." 

Gegen das Naturrecht verstOI3t, wer den Elternwillen in Schul
jragen ausschalten oder durch Drohung oder durch Zwang unwirksam 
machen will. Die yom Nationalsozialismus im Zustand notorischer 
Unfreiheit erfolgten Schuleinschreibungen entbehren jeglichen 
Rechtscharakters. 

Die Jugend wird durch Pre sse und Rundfunk taglich mit Erzeug
nissen glaubens- und kirchenfeindlichen Inhalts UberschUttet, die 
ehrfurchtslos angreifen, was ihr hehr und heilig ist. Man redet ihr 
viel von menschlichen Schwachen in der Geschichte der Kirche vor, 
verschweigt aber die GroI3taten, die den Weg der Kirche durch die 
Jahrhunderte begleiten, und den Segen, der aus der lebendigen Ver-
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bindnng zwischen Kirche und deutschem Volk fUr die abendliindische 
Kulturwelt Bo13. 

W 0 durch christusfeindZiche Erziehung die Kindesseele vergiftet 
wird, dort "ist die geistige Tempelschandung nahe". 

Mit einer an Nichtachtung grenzenden Gleichgiiltigkeit wird. dem 
Sonntag die Weihe und Sammlung genommen, die bester deutscher 
Uberlieferung entsprechen. 

Christlicher Helden-, Dulder- und Siegergeist wird die Feinde 
der Kirche, die ihre Stunde gekommen wahnen, bald erkennen lassen. 
"da13 sie zu fruh gejubelt und zu voreilig nach der Grabschaufel 
gegriffen haben. Dann wird der Tag kommen, wo an Stelle verfriihter 
Siegeslieder der Christusfeinde aus dem Herzen und von den Lippen 
der Christustreuen das Te Deum der Befreiung zum Himmel 
steigen darf, ein Te Deum der Freude dariiber, daJ3 das deutsche Volk 
sich anschickt, im Kampf gegen die Verneiner und Vernichter des 
christlichen Abendlandes in Harmonie mit allen Gutgesinnten anderer 
VOlker den Beruf zu erfiillen, den die Plane des Ewigen ihm zuweisen". 

Mit diesen Worten kiindete der inzwischen verstorbene seherische 
Papst Pius XI. den Untergang des die Kirche bekampfenden National
sozialismus bereits im Jahre 1937. Wie schnell fanden seine warnenden 
Worte ihre Bestatigung! 

In seiner Ansprache an die Kardinale vom 2. Juni 1945 falJt der 
Nachfolger jenes Papstes nochmals zusammen, was das "teuflische 
Gespenst, das durch den Nationalsozialismus erweckt wurde", an
gerichtet hat. Erganzend kann Pius XII., der 1937 Kardinalstaats
sekretar war, feststellen: "Der Kampf gegen die Kirche wurde immer 
bitterer. Es kam zur Auflosung der katholischen Organisationen, zur 
schrittweisen Unterdriickung der bliihenden katholischen Schule, zur 
gewaltsamen Entfremdung der Jugend von Familie und Kirche, es 
kam zu Gewissenszwang fUr Biirger, vor aHem fUr Beamte durch eine 
schlaue, wohlorganisierte Propaganda, zu systematischer Verleum
dung der Kirche, Geistlichkeit und Glaubigen sowie kirchlicher 
Einrichtungen, Lehre und Geschichte, es kam zur SchlieJ3ung, Apf
losung und Beschlagnahme von Ordenshiiusern und anderen kirch
lichen Anstalten, zur volligen Unterdriickung der katholischen Presse 
und Verlagsanstalten", es kam zu wissentlicher Verletzung eines 
feierlichen Vertrages, zu getarnter oder offener Verfolgung des 
Glaubens, die stets wirksam organisiert war. Klar wurde, "was der 
Nationalsozialismus in Wirklichkeit war: anma13ender Abfall von 
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Jesus Christus, Leugnung seiner Lehre und seines ErlOsungswerkes 
und dessen Grundsatze VOlJ1. Gottes- und Nachstenliebe". 

Ware es -- fragt Pius XII. - damals naeh Verkundung der 
Enzyklika "Mit brennender Sorge" noch moglich gewesen, das 
de'utsche Yolk dem wurgenden Griff des N ationalsozialismus zu ent
ziehen und Europa und die Welt vor diesem gewaltigen BlutvergieBen 
zu bewahren? Auf keinen Fall kann man die Katholische Kirehe 
anklagen, sie hatte nicht zeitig genug verkundet und klargelegt das 
wahre Gesieht der nationalsozialistischen Bewegung und die Gefahr, 
welcher die ehristliehe Zivilisation dadureh ausgesetzt war. 

Wiihrend des Krieges steigerte sich noch die Feindschaft des 
Nationalsozialismus gegen die Kirehe. Noeh in den letzten Mona1:en 
schmeichelten sich die Nationalsozialisten mit dem Gedanken, "daB 
sie die Kirehe fur immer beseitigen konnten, wenn sie einmal den 
Waffensieg errungen hatten". Besonderer Verfolgung war die Kirche 
ausgesetzt in Osterreieh, ElsaB-Lothringen und den ins Altreich 
eingegliederten Teilen von Polen. 

In Radiobotschaften hielt wahrend des Krieges Pius XII. der 
zerstorenden und unerbittlichen Anwendung nationalsozialistiseher 
Lehren die ewigen Gesetze der Menschlichkeit und der ehristlichen 
Lehre entgegen. Die Nationalsozialisten bedienten sich "der 
ausgesuehtesten wissensehaftliehen Methoden, urn Leute, die oft 
unsehuldig waren, zu quaIen oder zu beseitigen". "Aus den Gefang
nissen, Konzentrationslagern und Festungen stromen zusammen mit 
den politisehen Gefangenen auch die Mengen der Geistliehen und 
Laien, deren einziges Verbreehen in der Treue zu Christus und zum 
Glauben ihrer Vater bestand oder in der unerschroekenen Erfullung 
ihrer Pfiichten als Priester. Von 1940 bis 1945 waren 2800 polnisehe 
Priester in Daehau eingesperrt; im April 1945 waren noeh 816 ubrig. 
Der HaB der Gottlosen erreichte einen solchen Grad, daB sie an einem 
gefang,enen Priester mittels Stacheldrahtes die GeiBelung und Dornen
kronung Christi zum Spott vornahmen." 

"Immer erneut versuchten die Nationalsozialisten, die Kirehe als 
den Feind des deutsehen Volkes hinzustellen, ungeachtet der tiefen 
Beleidigung, die darin fur MiUionen glaubenstreuer deutseher Katho
liken lag. Tatsaehlieh ist die Menschheit das Opfer einer gottlosen 
Entwieklung, einer schamlosen MiBaehtung von Leben und Mensehen
reeht geworden." 
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2. Aber der Leidensweg der Kirche von 1933 bis 1945 ist, \Vie der 
Papst in der gleichen Enzyklika anerkennt und wie sein Nachfolger 
Pius XU. in der Kardinalsansprache vom 2. Juni 1945 stiindig be
stiitigt, geschmUckt mit dem heldenmutigen Widerstand hundert
tausender Christen, Geistlichen wie Laien. An ihrer Treue, an ihrer 
Hartniickigkeit und ihrem Miirtyrergeist ist das Vernichtungswerk 
des Nationalsozialismus gegen die Kirche gescheitert. Dieser Feind 
konnte nur in den Vorhof der Kirche eindringen, konnte nur ihre 
materiellen Hilfsmittel schwer schiidigen und ihre Nebenorgani
sationen treffen, an die Substanz des Glaubens, an die Kirche selbst 
und an die Masse ihrer Anhiinger reichte er nicht heran. Beide Piipste 
sprechen nicht einmal, sondern immer wieder in Tonen hochster An
erkennung von der Widerstandskraft der deutschen Katholiken. SoH
ten nicht alle diejenigen, die heute das ganze deutsche Volk als von 
nationalsozialistischem Gedankengut erfUllt beschuldigen, angesichts 
der vielen Millionen aktiver Christen, die wiihrend der ganzen natio
nalsozialistischen Ara unbeschadet aller Verfolgungen ihrem Glau
ben treublieben - sollten sie nicht ihren Irrturn einsehen und sich 
selbst von Goebbels' Propaganda von den 99 % N ationalsozialisten 
und der Identifizierung von deutsch und nationalsozialistisch frei
machen konnen? 

In der Enzyklika "Mit brennender Sorge" dankt der Papst den 
Priestern und all den Gliiubigen, die in der Verteidigung der Maje
stiitsrechte Gottes gegen ein angriffslUsternes, von einfiu~reicher Seite 
leider vielfach begUnstigtes Neuheidentum ihre Christenpfiicht erfUllt 
haben und erfUllen. Dieser Dank ist doppelt innig und mit anerken· 
nender Bewunderung fUr diejenigen erfUllt, die in AusUbung dieser 
ihrer Pflicht gewiirdigt wurden, um Gottes willen irdische Opfer und 
irdisches Leid auf sich nehmen zu dUrfen. Sein viiterliches MitgefUhl 
und tiefstes Mitleid bezeugt der Heilige Vater all den Katholiken, 
insbesondere den Beamten, die ihre Treue zu Christus und der Kirche 
urn so hohen Preis wie all die wirtschaftlichen, beruflichen und son
stigen Nachteile bezahlen mUssen. Zur Jugend gewandt schreibt der 
Papst: "Wir wissen, da~ viele, viele von Euch urn der Treue zu 
Glauben und Kirche, um der Zugehorigkeit zu kirchlichen, im Kon
kordat geschUtzten Vereinigungen willen dUstere Zeiten der Ver
kennung, der Beargwohnung, der Schmiihung, der Verneinung Euerer 
vaterliindischen Treue, vielfacher Schiidigung im beruflichen und ge
sellschaftlichen Leben ertragen m~ten und mUssen. Es ist Uns nicht 
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unbekannt, wie mancher ungenannte Soldat Christi in Euren Reihen 
steht, der trauernden Herzens, aber erhobenen Hauptes sein Schicksal 
triigt." Dann dankt der Papst all den Priestern, "die wegen Aus
tibung ihrer Hirtenpfiicht Leid und Verfolgung tragen muJ3ten und 
mtissen - manche bis in die Kerkerzelle und das Konzentrationslager 
hinein". Und schlieBlich spricht Pius XI. zu den Laien: "Vor Unserem 
Angesicht steht die unubersehbar grolJe Schar treuer Sohne und 
Tochter, denen das Leid der Kirche in Deutschland und ihr eigenes 
Leid nichts geraubt hat von ihrer Hingabe an die Sache Gottes, nichts 
von ihrer zartlichen Liebe gegen den Vater der Christenheit, nichts 
von ihrem Gehorsam gegen Bischofe und Priester, nichts von ihrer 
freudigen Bereitschaft, auch in Zukunft - komme, was da wolle -
dem treu zu bleiben, was sie geglaubt •.. haben." "Allen voran den 
Mitgliedern der kirchlichen Verbande, die tapfer und urn den Preis 
vielfach schmerzlicher Opfer Christus die Treue hielten und sich nicht 
bereit fanden, die Rechte preiszugeben." 

So beurteilte der Papst den Widerstand des katholischen Volksteils 
gegen den Nationalsozialismus bereits vier Jahre nach der Macht
ergreifung. Was aber in dieser Hinsicht in den folgenden Jahren bis 
zum schmachvollen Abtreten jener "Politik" an Widerstand vom 
deutschen Katholizismus geleis,tet wurde, das wtirdigte der jetzt 
regierende Papst Pius XII. in der Ansprache vom 2. Juni 1945 
ausftihrlich. Nur einige markante Satze seien daraus zitiert. 

Um den Angriffen des Nationalsozialismus "zu begegnen, scharten 
sich Millionen mutiger Katholiken) Manner und Frauen, urn ihre 
Bischofe, deren mutige und ernste Auslassungen stets einen Wider
hall fanden, selbst in den letzten Kriegsjahren. Die Katholiken 
sammelten sich um ihre Priester und halfen ihnen, ihre Arbeit den 
stets wachsenden Bedtirfnissen und Bedingungen anzupassen; bis 
zum letzten Ende widerstanden sie den Gewalten der Gottlosigkeit 
und erwiesen ihre Glaubenskraft im Gebet, in offenem katholischen 
Verhalten und Vorangehen". Die wichtigen politischen Ereignisse, 
welche die Jahre 1937 bis 1939 kennzeichneten, und "dann der Krieg 
brachten keine Minderung in der Feindschaft des Nationalsozialismus 
gegen die Kirche, eine Feindschaft, welche sich bis zu den letzten 
Monaten zeigte". "Zuverliissige und absolut glaubwtirdige Zeugen 
hielten Uns auf dem laufenden tiber die Plane" der Nationalsozialisten. 
"Wir wissen, daB Unsere Botschaften - besonders die von Weih
nachten 1942 - trotz aller Verbote und Hindernisse in den Diozesan-
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konferenzen der deutschen Geistlichen eingehend besprochen und 
dann den Katholiken vorgelegt und erkliirt wurden." "Die Triibsale, 
durch den Nationalsozialismus der Kirche zugefligt, sind zu Ende ge
kommen mit dem plOtzlichen und tragischen Ende der Verfolger." 
"Je mehr jetzt die Schleier weggezogen werden, welche bis jetzt die 
schmerzvolle Passion der Kirche unter dem nationalsozialistischen 
Regime verhlillten, um so offenbarer wird der oft todesmutige Einsatz 
zahlloser Katholiken und der so herrliche Anteil, welcher in dieser 
Auseinandersetzung um die edelsten Gliter der Menschheit den Geist
lichen zufiel." 

"Die Menschen, welche wiihrend der zwOlf Jahre von 1933 an 
in Deutschland fUr Christus und seine Kirche ihr Eigentum, ihre Frei
heit, ihr Leben einsetzten, erheben zu Gott ihre Hiinde in stihnendem 
Opfer ... Mage Er endlich den Arm des strafenden Engels auf
halten!" Die beleidigende Behauptung der Nationalsozialisten, die 
Kirche sei der Feind des deutschen Volkes, ist "im Munde solcher 
Ankliiger keine Krankung, sondern das klarste und ehrenvollste 
Zeugnis fUr den festen, unaufharlichen Widerstand, der durch die 
Kirche gegen solche verderbenbringenden Lehren und Methoden auf
rechterhalten wurde im Interesse wahrer Zivilisation und des deut
schen Volkes. Diesem Volke aber wlinschen Wir, da13 es jetzt, befreit 
von Irrtlimern, welche es ill den Abgrund stlirzten, wieder den Weg 
zu seinem eigenen Heil finden moge". 

Kann man sich klarere Worte der Anerkennung fUr all die Mil
lionen Deutscher denken, die dem Nationalsozialismus jahrelang bis 
zuletzt starken und im kulturellen Bereich erfolgreichen Widerstand 
entgegengesetzt haben? 

3. Es entspricht dem Wesen der Kirche als Kulturtrager und Er
zieher d'es Menschengeschlechts, da13 die heiden Papste auch Mittel 
und Wege zeigen, um die schweren geistigen Schiiden des National
sozialismus zu beseitigen und eine Wiederkehr solch geistiger Ver
irrung zu verhindern. NatUrlich schopft der Papst die Gegenkriifte 
aus den reichen Geistesschatzen der Katholischen Kirche und aus 
dem Glauben. 

Pius Xl. fordert als erstes Gegenmittel die reine und unverfiilschte 
Erhaltung des Gottesglaubens als der ersten und unersetzbaren 
Grundlage jeder Religion. Der dreimal heilige Gottesname ist keine 
"sinnleere Etikette fUr irgendein mehr oder minder willklirliches 
Gebilde menschlichen Suchens und Sehnens". 
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Gottes Gebote "gelten unabhangig von Zeit und Raum, von Land 
und Rasse. Sein Gesetz kennt keine Vorrechte und AUSI1ahmen. 
Regierende und Regierer, Gekronte und Ungekronte, Hoch und 
Niedrig, Reich und Arm stehen gleichermaBen unter seinem Wort". 

Reiner Christusglaube ist das nachste Erfordernis. "Der im Evan
gelium Jesu Christi erreichte Hohepunkt der Offenbarung ist end
gUltig, ist verpflichtend fUr immer. Diese Offenbarung kennt keine 
Nachtrage durch Menschenhand .... Der Christusglaube wird sich 
nicht rein und unverfalscht erhalten, wenn er nicht gestlitzt und 
umhegt wird vom Glauben an die Kirche ... Die von dem Erloser ge
stiftete Kirche ist eine - fUr aIle Volker und Nationen. Unter ihrem 
Kuppelbau, der wie Gottes Firmament die ganze Erde UberwOlbt, ist 
Platz und Heimat fUr aIle VOlker und Sprachen, ist Raum fUr die 
Entfaltung aller von Gott dem Schopfer und Erloser in die einzelnen 
und in die Volksgemeinschaften hineingelegten besonderen Eigen
schaften, Vorzlige, Aufgabe~ und Berufungen." Nur durch innigste 
Verbindung von Apostolat und Selbstheiligung "wird der Menschheit 
von heute und in erster Linie den Widersachern der Kirche gezeigt, 
daB ... der Sauerteig des Christentums nicht schal geworden, sondern 
fahig und bereit ist, den in Zweifel und Irrtum, in GleichgliItigkeit 
und geistiger Ratlosigkeit, in Glaubensmlidigkeit und Gottesferne 
befangenen Menschen der Gegenwart die seelische Erneuerung und 
Verjiingung zu bringen, deren sie - ob eingestanden oder ge
leugnet - dringender bedlirfen als je zuvor". 

"Jede wahre und dauernde'Reform ging letzten Endes vom Heilig
tum aus, von Menschen, die von der Liebe zu Gott und dem Nachsten 
entflammt und getrieben waren." "Wo der Reformeifer nicht aus dem 
reinen SchoB personlicher Lauterkeit geboren wurde, sondern Aus
druck und Ausbruch leidenschaftlicher Anwandlungen war, hat er 
verwirrt statt zu klaren, niedergerissen statt aufzubauen." 

Der Glaube an Christus und an die Kirche steht in einem ge
heiligten Zusammenhang mit dem Glauben an den Primat des Bischofs 
von Rom. "Echte und legale Autoritat ist liberall ein Band der Ein
heit, eine Gewahr gegen Zerfall und Zersplitterung." 

Weiter werden vom Papste gefordert Begrifjsklarheit, die keine 
Umdeutu~g heiliger Werte und Begriffe zul8.Bt, sowie die InnehaItung 
der ewigen Richtlinien einer objektiven Sittenlehre zur Schulung der 
Gewissen und zur Veredlung aller Lebensbereiche, Anerkennung des 
Naturrechts, das vom Finger des Schopfers selbst in die Tafeln des 
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Menschenherzens geschrieben wurde und von der gesunden Vernunft 
von diesen Tafeln abgelesen werden kann. "An den Geboten dieses 
Naturrechts kann jedes positive Recht, von welchem Gesetzgeber es 
auch kommen mag, auf seinen sittlichen Gehalt, damit auf seine sitt
liche Befehlsmacht und Gewissensverpfiichtung nachgepriift werden. 
Menschliche Gesetze, die mit dem Naturrecht in unlosbarem Wider
spruch stehen, kranken an einem Geburtsfehler, den kein Zwangs· 
mittel, keine auEere Machtentfaltung sanieren kann." 

Das wahre Gemeinwohl wird letztlich bestimmt "aus der Natur des 
Menschen mit ihrem harmonischen Ausgleich zwischen personlichem 
Recht und sozialer Bindung«. Der Mensch als Personlichkeit besitzt 
"gottgegebene Rechte, die jedem auf ihre Leugnung, Aufhebung oder 
Brachlegung abzielenden Eingriff von seiten der Gemeinschaft ent
zogen bleiben mUssen". "Die Gemeinschaft ist yom Schopfer gewollt 
als Mittel zur vollen Entfaltung der individuellen und sozialen An
lagen, die der Ei.nzelmensch gebend und nehmend zu seinem und aller 
anderen Wohl auszuwerten hat. Auch jene umfassenderen und 
hoheren Werte, die nicht yom einzelnen, sondern von der Gemeinschaft 
verwirklicht werden konnen, sind Yom Schopfer letzten Endes des 
Menschen halber gewollt, zu seiner natiirlichen und iibernatiirlichen 
Entfaltung und VollenduIlg." 

"Der glaubige Mensch hat ein unverlierbares Recht, seinen Glauben 
zu bekennen und in den ihm gemiiEen Formen zu betiitigen. Gesetze, 
die das Bekenntnis und die Betiitigung dieses Glaubens unterdriicken 
oder erschweren, stehen im Widerspruch mit einem Naturgesetz. 
Gewissenhafte, ihrer erzieherischen Pfiichten bewuEte Eltern haben 
ein erstes und urspriingliches Recht, die Erziehung der ihnen von 
Gott geschenkten Kinder im Geiste des wahren Glaubens und in 
Obereinstimmung mit seinen Grundsiitzen und Vorschriften zu be
stimmen." 

"Wir erwarten vertrauensvoll von der gliiubigen katholischen 
Jugend~ daE sie' in der schwierigen Umwelt der staatlichen Pflicht
organisationen ihr Recht auf christliche Sonntagsheiligung nach
driicklich geltend macht, daB sie iiber der ErtUchtigung des Leibes 
ihrer unsterblichen Seele nicht vergiBt, daE sie sich nicht yom Bosen 
iiberwinden HiBt, vielmehr durch das Gute das Bose zu iiberwinden 
trachtet. " 

Der Priester soIl sich Tag fUr Tag bewiihren in makellosem Wandel 
vor Gott, in unabliissiger Selbstzucht und Selbstvervollkommnung, 
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in erbarmender Liebe zu allen, insbesondere zu den Gefahrdeten, 
Schwachen und Schwankenden. "Die erste, die selbstverstiindlichste 
Liebesgabe des Priesters an seine Umwelt ist der Dienst an der Wahr
heit, und zwar der ganzen Wahrheit, die Entlarvung und Widerlegung 
des Irrtums." "Der Eifer, die Treue, das Tugendstreben, die tiitige 
Nachstenliebe und Hilfsbereitschaft der in Seelsorge, Krankendienst 
und Schule wirkenden Orden sind und bleiben ein ruhmwlirdiger Bei
trag zur privaten und offentlichen Wohlfahrt"; sie werden zur "Ober
windung des Nationalsozialismus noch zu verdoppeln sein. 

Waren dieser Art die Mahnungen, die der Papst an die deutschen 
Katholiken richtete zu einer Zeit, als der Nationalsozialismus noch 
auf der Rohe seiner Macht stand, so sind nicht minder bedeutsam die 
Worte, die Pius Xll. findet, urn dem deutschen Volke den Weg aus 
seinem tiefen Abgrund heraus zu weisen und urn ihm die bitteren 
Lehren der vergangenen Jahre nutzbar zu machen. 

Die Menschheit "hat nur eine Sehnsucht, in WUrde und ehrenvoller 
Arbeit ein ruhiges und friedliches Dasein zu fUhren. Darum hofft sie, 
da13 jener Anma13ung ein Ende gesetzt wird, welche Familie und 
hausliches Leben wahrend der Kriegsjahre mi13brauchte und ent
weihte. Denn diese Anma13ung ... hat sich zu einer der gro13ten 
Gefahren entwickelt nicht nur fUr die Religion und Sittlichkeit, son
dern auch fUr eintriichtige Beziehungen unter den Menschen". 

"Die VOlker ... mUssen vielleicht Bindungen eingehen, welche ihre 
unabhangigen Rechte etwas wandeln ... Mit Recht machen sie gel
tend, dal3 die Hauptaufgabe des kommenden Friedens darin besteht, 
das verbrecherische Spiel mit Krieg zu beenden." - Eine irrsinnige 
Flihrung durch Gewalt ist zu "ersetzen durch die Triumphe des 
Rechts. Der Gedanke einer neuen Friedensorganisation ist unzweifel
haft entsprungen einem ganz ehrlichen und aufrichtigen Bestreben. 
Die gesamte Menschheit verfolgt besorgt den Fortschritt dieses edlen 
Unterfangens". "Ra13, Mi13trauen und einseitiger Nationalismus 
mUssen Platz machen der gesunden Vernunft, dem Aufkeimen fried
licher Ziele, ruhigem Gedankenaustausch und gegenseitigem brlider
lichen Verstehen." "Das Ziel ist ein wahrer Friede, der seines Namens 
wlirdig ist." 

Wir haben im vorstehenden die Meinungen des Papstes und seines 
letzten Vorgiingers stets im WortZaut gebracht, urn dem Leser ein 
moglichst unverfalschtes Bild der autoritativen Au13erungen zu 
bieten. Es wurde auch bewu13t von einer kritischen Darstellung und 
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erliiuternden Zusatzen abgesehen, um den eingangs dargelegten 
Zwecken so weit wie moglich zu entsprechen. 

XI. 
Kunst und Wiederaufbau. 

A. Da die Kunst eine der wichtigsten Au13erungsformen der 
Kultur ist, muB ihr beim Wiederaufbau eine der Hauptaufgaben 
zufallen. So stark Lebens- und Arbeitswillen der Klinstler jetzt 
auch sind, so erstreckt sich ihr bewuBtes Wollen vielfach ein
seitig auf die ihrer Arbeit gemiiBe Kunstsparte. Das ist fUr die 
Masse der Klinstler auch gut so; trotzdem aber soUten zumindest die 
geistig Flihrenden unter ihnen doch auch ihre Eingliederung in das 
neue Kulturbild zu erfassen suchen und demgemiiB mitgestaltend 
wirken. Mag der Klinstler auch aus den Tiefen seines lnnern, aus 
elementarer Schaffenskraft und angeborener Genialitat heraus sain 
Werk durchflihren, so erfordert die heutige Geisteslage doch, daB er 
selbst, sein Auftraggeber und jeder Kulturpolitiker sich zum klaren 
BewuBtsein bringen, was, vielfach erflihlt oder geahnt, die heutige 
besondere Zeitaufgabe der Kunst aUi:\macht. Denn so sehr das Ziel 
der Ewigkeitswert eines Kunstwerks ist, so kann und muB es doch 
aus seiner Zeit herauswachsen, muB das Ringen um die Probleme dar 
Umwelt miterleben und dabei dann zum Allgemeingliltigen, zum wahr
haft Schonen selbst vordringen. Der innere MaBstab der Kunst ist 
das Asthetische, aber eine LoslOsung yom allgemein Menschlichen, 
von den Bindungen, denen die Menschheit als Ganzes unterworfen ist, 
ist dabei ebensowenig moglich wie eine EntauBerung des Klinstlers 
seiner Menschennatur. Und wenn die Kunst die Umwelt ansprechen 
soIl - kein Klinstler wird diese Forderung ablehnen -, dann muB 
die sich frei auswirkende Pers6nlichkeit des Klinstlers auf das geistige 
Bild des Menschen seiner Zeit abgestimmt sein. So wird die Kunst 
das Leben der Menschen verschonen, vergeistigen, wird begllicken und 
Freude verbreiten. 

Bereits in den anderen Aufsiitzen dieser Schrift wurden grund
leg,mde, die Kunst angehende Fragen angeschnitten. In "Kultur als 
inn ere und iiuBere Einheit" wurde gegen das UbermaB an Speziali
sierung SteHung genommen und die Notwendigkeit stiirkerer Quer
verbindungen zwischen den einzelnen Zweigen der Kultur betont. In 
dem Abschnitt "Hat kulturelle Arheit heute einen Sinn 7" wurde der 
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Fehler gegeH~elt, in ideeller und materieller Hinsicht zuviel yom 
Staate zu erhoffen. Der Aufsatz "Das kiinftige Antlitz des gebildeten 
Menschen" sollte das Bildungsziel entwerfen, dem das heutige leben
dige Kulturschaffen zuzustreben hat, solI es nicht in Pessimismus 
oder Utopien versanden; naturgemliB ist das BewuBtwerden dieses 
Kulturideals auch fiir das kiinstlerische Schaffen von entscheidender 
Bedeutung. Auch die iibrigen Aufslitze sollen dem Kiinstler oder 
Kunstbeflissenen, der die Einheit der Kultur an Stelle heutiger Zer
splitterung ernsthaft will, Gedanken bringen, von denen manche eben
so im Bereiche der Kunst wie der iibrigen Kulturzweige gelten. Be
reits an anderer Stelle Gesagtes solI hier nur insoweit wieder auf
gegriffen werden, als es fiir den Zusammenhang unentbehrlich ist; 
aber dariiber hinaus ist noch einiges hinzuzufiigen. 

B. 1. Kunst muB wieder selbstverstiindlicher Bestandteil des Lebens 
des modernen Menschen werden. Nach dem Bildungsgrad und der 
geistigen Aufnahmeflihigkeit wird dem einen nur leichtere, dem an
deren auch schwerere Kost bekommen. Wenn man die Deutschen ein 
"Volk der Dichter und Denker" genannt hat, so hat die jiingst ver
gangene Zeit diese Aussage Liigen gestraft; eine geistige Erziehung, 
in der leider die militlirische Wehrbetreuung der Kriegszeit durchweg 
volIig versagt hat, wird hier einsetzen miissen - nicht mit irgend
welcher Schulmeisterei, sondern durch eine Programmgestaltung in 
Rundfunksendungen, Volkshochschulen usw. sowie durch einen rech
ten Schulunterricht. Plidagogen werden iiberlegen miissen, wie die 
Erfiillung reinen Unterhaltungsbediirfnisses mit einer bewuBten Ge
schmacksbildung Hand in Hand gehen kann. Denn auch vor Uber
fiitterung mit zu vielem und zu hochwertigem Geistesgut muB ge
warnt werden. 

2. Auch die Il.irche wird noch mehr als bisher das religiose Leben 
mit dem bewuBten Einsatz der Kunst zum Preise des Allerhochsten 
und zur inneren Erhebung des Menschen befruchten miissen. Christ
liche Kunst, die aus der Miinchener Kunstausstellung des National
sozialismus ausgeschlossen war, gehort zur volksnahesten Kunst. 
Kunstwerke sind wieder nach Moglichkeit in die Umgebung zu stellen, 
fiir die sie geschaffen sind. Das gilt ebenso fiir friiher in Museen ge
schaffte Altar- und Kirchenbilder wie fiir die oft in den Konzertsaal 
verbannte Kirchenmusik. Vielleicht konnen die beriihmten Kirchen
chore auf ihren Konzertreisen, statt nur im Konzertsaal aufzutreten, 
im Hochamt groBer noch erhaltener Kirchen die schonsten Messen 
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von Bruckner, Haydn usw. singen und sie damit wieder in den Rah
men stellen, in den sie gehoren. Dort sollen sie den Kirchenbesuchern 
unentgeltlich zuganglich sein; die entstehenden Unkosten mUssen 
von den Unternehmern der entsprechenden Konzerte mitgetragen 
werden. Aber auch die eigenen Kirchenchore groBerer Kirchen soll
ten nach MaBgabe ihrer Moglichkeiten sich noch mehr als bisher in 
den Dienst erstklassiger alter wie neuer Kirchenmusik stellen. Dabei 
braucht und darf die gregorianische Mu'sik keineswegs in den Hinter
grund zu treten; ihr kann und wird im Bereich der Katholischen 
Kirche immer der erste Platz bleiben. Die kirchliche Zweckmusik 
wird dem musikalisch nicht vorgebildeten Glliubigen verstandlicher 
sein als Konzertsaalmusik. Umgekehrt moge auch der Konzert
besucher sich wieder klarmachen, wofUr und aus welcher tiefen 
christlichen Glaubigkeit unsere groBten KUnstler geschaffen haben. 

3.ln allemKunstunterrichtwird demKunstbetrachten undKunsthoren 
vor der populliren Kunstwissenschaft der Vorzug zu geben sein. Bei 
moderner Kunst ist meines Erachtens die Gewinnung der personlichen 
Verbindung zwischen KUnstler und Publikum zu erstreben, z. B. durch 
Atelierbesuche. Gerade im Bereich der bildenden Kunst sonte sich 
- mit Hilfe von gleichgerichteten KUnstlervereinigungen - der ein
zelne KUnstler seine Gemeinde schaffen, die fUr seine Arbeit Ver
standnis hat und sich dafUr einsetzt. Zusammenschliisse von KUnst
lern wie Kunstfreunden sollten sich nicht nur auf eine einzelne 
Kunstsparie erstrecken, sondern nach Stilrichtungen sich horizontal 
organisieren. Kunst gehort - wie aIle Kulturerscheinungen - in 
atl'e Schulfacher: in Geschichte, Erdkunde, Religions-, Sprachunter
richt usw. Von einem besonderen Unterrichtsfach "Kunst" hat man 
sich meines Erachtens weniger zu versprechen. 

Anders liegen natiirlich die Dinge auf den der Ausbildung von 
Kiinstlern dienenden Kunsthochschulen sowie sonstigen Kunst
schulen. Hier sind Kunst und ihre Technik naturgemaB gerade das 
Ziel des Unterrichts; aber auch sie mUssen sich vor Stagnation und 
BUrokratisierung hUten und sich und ihre SchUler in das Bild unseres 
modernen Kulturlebens einfiigen. Wir sind nicht so iiberheblich 
wie die Nationalso~ialisten, alle Menschen in eine einzige "Welt
anschauung" hineinzwiingen zu wollen, aber auch nicht so innerlich 
geschwacht und pessimistisch, daB wir nicht an ein lebens- und ent
wicklungsfiihiges Kulturideal glauben. Die abendliindische Kultur 
enthiilt immer noch so starke Wurzeln in ihren obenerwahnten fUnf 
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Grundfaktoren und vermag immer neue Siifte zu erzeugen, daE sie 
wieder ein gesundes Leben entfalten wird, wenn sie erst von den 
Schlacken des Nationalsozialismus und dem wertneutralen Skeptizis
mus des Liberalismus gerei:p.igt ist. Wir haben es selbst in der 
Hand, diese Gesundung herbeizufiihren und neue Kulturtaten zu 
schaffen! Wem dieser Glaube fehlt, darf nicht in die Reihen der 
Kulturschaffenden (im weitesten Sinne) treten und miiEte freiwillig 
aus ihnen verschwinden, weil ihm die Existenzgrundlage fehlt. 

C. Um ihr Ziel zu erreichen, bedarf die Kunst der geistigen Frei
heit. Fehlentwicklungen sind unvermeidlich. Gesunder Instinkt und 
Kunstkritik miissen sie ausmerzen oder auf den rechten Weg fiihren. 
MiEgliickte Experimente als "entartete Kunst" zu bezeichnen, ist 
schon deshalb unsinnig, weil, wie die Vergangenheit lehrte, nicht 
selten anerkannt groEe Kiinstler gelegentlich einen Irrweg gehen, 
der aber ein notwendiger Bestandteil ihrer Entwicklung sein kann. 
Bevormundung ertotet das Wachstum des Kiinstlers. Auch an Fehlern 
kann man lernen. Xngstliche Priiderie ist nicht am Platze; nur die 
Gefahr der moralischen Vergiftung Jugendlicher muE bekiimpft 
werden. 

Viel wichtiger ist, daE die obenerwahnte Kunsterziehung auf Schule 
und Hochschule sowie in Kirche undLeben einen so sicherenGe8chm~ck 
nach und nach heranbildet, daE das Publikum selbst Wertvolles von 
Wertlosem, Schones von HiiElichem zu unterscheiden vermag. Auch 
wo vielleicht ein Kunstwerk unverstiindlich bleibt, muE schlieillich 
der Instinkt so weit reichen zu erfiihlen, ob hier ein sinnloscs Mach
werk oder ein wirklicher Wert, eine egoistische Effekthascherei 
oder ernstes Suchen vorliegt. Es war ein Mangel an Kultur
gefilhl und krasser Snobismus, wenn friiher manche Schopfungen 
von Kiinstlern bloE deshalb anerkannt wurden, weil sie anders als 
friihere und niemandem verstiindlich waren. Das war es, worauf 
seinerzeit Dadaisten spekulierten; aber - zur Ehre des Publikums 
in Deutschland sei's gesagt - sie wurden fast nirgends ernst ge
nommen. Sie als ernst zu bekiimpfen, blieb Adolf Hitler vorbehalten! 
Nicht staatliche Regelung vermag kiinstlerische Werturteile abzu
geben, weil der Staat sich auf einer ganz anderen Ebene bewegt. 

AuEer der Heranbildung des Kunstgeschmacks ist es das unbeirr
bare l{ulturgefuhl, das der si(herste Garant gegen die Entartung der 
Kunst ist. Deshalb mUE jeder Kiinstler als geistiger Mensch sich mit 
dem abendliindischen Kulturideal und mit den Problemen der Kultur-
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begegnung des Ostens und des Westens in Deutschland auseinander
setzen. Keine Kunstschule, kein Kunstunterricht, die nicht bewuEt 
hier ihre Wurzeln hatten. Der unverwurzelte, bloE von seinen Ge
flihlen getriebene oder nur im Kunsttechnischen ausgebildete Klinstler 
ist, wie fast aIle groEen Klinstler unserer Vergangenheit beweisen, 
kein Typ abendIandischen Kulturschaffens; er muE liberwunden 
werden und der Vergangenheit angeh6ren. Das Abendland ist noch 
lebendig in seinem Kulturwillen! 

Damit ziehen sich von selbst die Grenzen der Freiheit der Kunst. 
Da abendlandische Kultur gemeinschaftsgebunden ist, ist auch das 
Kunstschaffen Bindungen unterworfen, die sich aus den absolut glil
tigen ethischen Normen ergeben. Die Problematik dieser Bindungen 
wird oft liberschatzt, da bereits der gute Geschmack dem Klinstler 
zu gebieten pflegt, was zu unterbleiben hat. 

Schwieriger ist die Frage zu beantworden, wo im Interesse des 
Publikums, insbesondere der unreifen Jugend Rlicksichten am Platze 
sind, die sich praktisch gegen die Freiheit der Kunst auswirken. 
Meines Erachtens hat man hierflir unter der Weimarer Verfassung 
den richtigen Ausgleich zwisch.en der Freiheit der Meinungs
auI3erung und beh6rdlichen Beschrankungen im Bereich von 
Kunst und Wissenschaft - nicht meines Erachtens der Pressel) -
gefunden: Jede strafbare Handlung ist verboten, auch wenn sie 
unter der Maske der Kunst auftritt. Ferner darf die Polizei 
bei unmittelbarer Gefahr fUr die 6f£entliche Ordnung und Sicher
heit auch gegen ein Kunstwerk einschreiten, wenn andere Mittel 
nicht zur Verfligung stehen (sog. Staatsnotstand). EndHch ist 
eine Filmzensur erforderlich, wie sie etwa im Lichtspielgesetz von 
1920 vorgesehen war. AIle diese Beschrankungen pflegen aber das 
Kunstschaffen nicht ernstlich zu bedrohen und erscheinen den meisten 
Kiinstlern als selbstverstandlich, insbesondere wenn sie groEziigig 
gehandhabt werden. Kleinliche Pedanten und Biirokraten passen 
nirgends in die Kulturverwaltung. Bei der Filmzensur mlissen 
liberdies wieder bunter zusammengesetzte Gremien geschaffen werden, 
in denen die verschiedenen Trager des abendliindischen Kulturideals 

1) Fur die PrCSS6 sollten die dem Schriftleiter 1m Schriftleitergesetz 
von 1933 auferlegten Verpflichtungen bestehen bleiben; der Fehler unter 
dem Nationalsozialismus war, daB man sich nicht im entferntesten daran 
hielt. 
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sowie neu auftauchende Kulturkrafte neben Filmfachleuten zu Worte 
kommen. 

D. Die Probleme fur die verschiedenen Arten der Kunst sind 
mannigfaltig; sie liegen teils im Ideellen, teils im Materiellen. 

1. a) Am verbreitetsten ist der Fil!m. Sein kunstlerischer Charakter 
wird bis zum heutigen Tage noch nicht allerorts anerkannt. Daa 
nicht jeder Film ein echtes Kunstwerk ist, das hat er mit anderen 
Kunstarten gemeinsam. Das gleiche gilt fUr Gemalde. Kennzeichnend 
fiir den Film ist, daJa er in noch starkerem MaJae als die Oper sich 
aus verschiedenen kiinstlerischen Elementen zusammensetzt und daJa 
ein Versagen in einem Faktor (z. B. im Drehbuch oder in der Auf
nahme) ihm den klinstlerischen Charakter iiberhaupt nehmen kann. 
Das Filmpublikum hat sich demgegeniiber auf die Beurteilung der 
schauspielerischen Leistung konzentriert, wodurch dem Charakter der 
kiinstlerischen Gemeinschaftsarbeit nur ungeniigend Rechnung ge
tragen wird. Hier hat die Kunstkritik die Aufgabe, durch standigen 
Hinweis auf die unterschatzten Faktoren nach und nach zur richtigen 
Bewertung anzuleiten. 

b) Den mehr technischen Fragen steht die KHirung eines grund
satzlichen Punktes voran: Hat der deutsche Film im Filmschaffen 
der Welt uberhaupt noch eine Existenzberechtigung'l Wird er nicht 
jetzt nach dem volligen Erliegen Deutschlands fUr immer vom ameri
kanischen und russischen oder liberhaupt vom ausHindischen Film 
verdrangt werden? Diese Frage ist zu verneinen. Richtig ist, 
daJa wir als Folge der geistigen Isolierung, in die uns der National
sozialismus gebracht hat, in starkerem MaJae als friiher zunachst 
wieder mit dem Filmschaffen des Auslandes bekannt werden miissen. 
Wir werden bereits selbst die uns bisher vorenthaltenen Spitzen
filme der amerikanischen, russischen, britischen und franzosisehen 
Filmproduktion fordern; in Berlin wird unter Mithilfe aller 
Alliierten bereits Vorbildliches geleistet. Auch dariiber hinaus werden 
sieher zahlreiehe auslandische FiIme verschiedener Qualitat zu uns. 
kommen; aber sie werden als fremdspraehige oder synchronisierte 
Filme allein das deutsche Publikum nicht befriedigen. Mehr noch, im 
Rahmen der Weltfilmproduktion hat der deutsehe Film durchaus einen 
eigentiimlichen Charakter. Jeder Filmbesueher kennt den Typ des 
amerikanisehen, des russischen, des franzosischen Films usw.; jede 
Art hat ihre Vorzlige und Nachteile. Der deutsche Film mit seiner 
Problematik, einer gewissen Schwere und Tiefe besitzt so starke 
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geistige Eigenart, daI3 sein Versebwinden vom Weltmarkt nieht nur 
fUr uns Deutsche, sondern auch vermutlich fUr die Ubrige Welt ein 
Verlust ware. Schon deshalb bedarf es einer ortsgebundenen deutschen 
Filmproduktion, wobei nur die Frage sein kann, ob sie als deutsches 
Unternehmen mit deutschem Kapital aufgezogen werden kann oder 
ob sie in der Hand auslandischer Unternehmer liegen soIl; das aber 
ist keine Kulturfrage mehr, sondern Wirtschaftspolitik. In Berlin ist 
in der Defa bereits ein Anfang gemacht, und auch in anderen Orten, 
wie MUnchen, sollen Plane vor ihrer Verwirklichung stehen. Ob freilich 
der derzeitige, durch Zonengrenzen zerrissene deutsche Markt ge
nUgende Aufnahmefahigkeit besitzt und ob die unter primitiven Ver
haltnissen beginnende deutsche Filmindustrie auf auslandischen 
Markten, selbst wenn diese sich 6ffnen, zur Zeit konkurrenzfahig ist, 
werden die ersten Versuehe lehren. Ein so hervorragender Fachmann 
wie Christoph Mulleneisen befUrwortet daher vorlaufig die Halb
version, bei der deutsche und ausliindische bekannte Filmschauspieler 
im gleichen Film zusammen auftreten und dann jeder in seiner Mutter
sprache spielt. FUr den Markt jedes der beteiligten Lander wird dann 
die fremde Sprache synchronisiert, so daI3 am Ende zwei zweisprachige 
Fassungen vorhanden sind, von denen jede in ihrem eigenen Lande 
schon im Hinblick auf die bekannten mitwirkenden Schauspieler auf 
Erfolg rechnen kann. Deutsche und auslandisehe Klinstler nahern sich 
dabei in ihrer Arbeit. - DaI3 eine Personliehkeit wie Erich Pommer 
vom amerikanischen Bereich sich fUr den Aufbau des deutschen Films 
interessiert, ist gerade als Erganzung der von sowjetischer Seite ge
f6rderten Plane ein glinstiges Omen. 

c) Eine weitere Schwierigkeit, auf die Liebeneiner hinweist, besteht 
bei uns fUr den klinstlerisch wertvollen Film: Wahrend beim Theater 
durch die Spielraume klinstlerisch hochstehendes Theater, Variete 
und Schaustellungen ohne hoheres Interesse der Kunst sich bereits 
auI3erlich getrennt dem Publikum anbieten, stehen beim Film alle 
Arten von VorfUhrungen fUr das Publikum gleichgeordnet neben
einander. Ein wertloser Schwank macht Konkurrenz einem hoch
wertigen klinstlerischen Film. Das muI3 sich zuungunsten des letzteren 
auswirken, wenn nicht irgendein Ausgleich gesehaffen wird. Mittel 
fUr letzteren stehen versehiedene zur Verfligung. Viele Leute werden 
hier wieder den beliebten Ruf nach Staatshilfe ausstoI3en - oft die
selben, die sonst vom Standpunkt der Freiheit der Kunst staatliche 
Eingriffe energisch ablehnen. 
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Ieh halte die tfbernahme von FilmproduktionJ gleiehviel welcher Art. 
durch den Staat fiir unmoglich. Zunachst wiirden das die Besatzungs
behorden kaum zulassen. Es ist aber auch nieht Sache des Staats 
oder gar heute c1er kleineren Lander, sich mit einem Risiko dieser Art 
zu belasten und selbst Kunst zu schaffen - vielleicht gar noch 
Kiinstler als Beamte anzustellen. Dagegen soIl ten meines Erachtens 
die im Bereich der VergnUgungssteuer bereits vorgesehenen Ab
stufungen in starkerem MaEe dienstbar gemacht werden, damit dem 
kUnstlerisch wertvollen Film, wenn er fertig und von der Zensur 
entsprechend beurteilt ist, Verglinstigungen und notfalls ZuschUsse 
gewahrt werden konnen. Fiir GroEstadte ist moglichst ein eigenes 
Lichtspieltheater fUr besonders wertvolle Filme einzurichten. 

Die Filmproduktion gehort heute mehr denn je in private Hand, 
da hier die Fahigkeit des Unternehmers noch eine entscheidende Rolle 
spielt. Freilich sollte der Filmunternehmer einer Genehmigung be
dUrfen. Hierbei konnen ihm aIle die Auftagen gemacht werden, die im 
Interesse einer hochwertigen Filmproduktion notwendig sind. Zu 
empfehlen sind offentlich-rechtliche Vertrage zwischen Staat oder 
Gemeinde und Filmunternehmer, wodurch die betreffende Gemeinde 
dem Unternehmer bestehende Schwierigkeiten aus dem Wege raumt, 
wahrend der Unternehmer sich zur Herstellung einer Anzahl wert
voller Filme sowie zur AbfUhrung einer Kulturabgabe in bestimmten 
Anteilen des Reingewinns verpftichtet. Diese Kulturabgabe hat gegen
iiber Steuern den Vorteil, daE sie fUr Zwecke der Kultur - namlich 
fiir Forderung von hochwertigen Theater-, OpernauffUhrungen, 
Filmen usw. - verwendet werden kann, nicht wie Steuern in den 
allgBmeinen Haushalt ftieEen (vgl. Aufsatz "KuItur als auEere und 
innere Einheit" Ziffer III, 5). 

d) Der Film illt unter dem Nationalsozialismus reines Propaganda
mittel geworden; er muE sich aus dieser Umklammerung freimachen. 
Das bedeutet nicht, daE er nicht zu Zeitproblemen Stellung nehmen 
diirfte. 1m Gegenteil, ebenso wie die klassische Dichtung - z. B. 
Faust, Don Carlos, Wilhelm Tell - bestimmte Ideen und Tendenzen 
verfolgte, so darf es auch der Film. J a, er soIl sogar mehr als bisher 
Zeitprobleme darstellen und ehrlich dazu seine Meinung auEern. Am 
Ende des Aufsatzes "Moral und Recht" sind solche Probleme beispiels
weise erwahnt, die durchaus auch Gegenstand eines Films sein konnen; 
zahllose weitere begegnen uns im taglichen Leben auf Schritt und 
Tritt - man denke z. B. nur an die heutige gewaltsame Trennung 
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vieler Familien. Auch der meines Erachtens noch viel zu wenig aus
gewertete Marchenfilm kann in vieler Hinsicht fUr das abendlandische 
Kulturideal nutzbar gemacht werden. Aber jede Behandlung von 
Zeitfragen mun auch im FUm zeitnahe, gerecht und tief sein. Die 
dem menschlichen Gewissen wie der Kunst gewahrte gemeinschafts
gebundene Freiheit ermoglicht eine lebendige Erorterung. 

Wahrheit erwartet man auch vom Film. Goebbels zwang den Film
schaffenden zu lauter TendenzlUgen. Die Atmosphare etwa eines Bach
oder Mozart-Films darf nicht krampfhaft alles ReligiOse und Kirch
Hche ausschalten i dann ist sie verlogen. Der Deutsche mag sich da 
ein Beispiel an der Behandlung dieses Gegenstandes in amerikanischen 
Filmen, z. B. "San Franzisko", nehmen. Wieweit die Entwohnung des 
deutsehen Filmpublikums an ernste Realitaten fortgesehritten ist, 
beweist das Lachen der Zuschauer, wenn in einem franzosisehen Film 
vor Tisch gebetet wird - also Uber eine Handlung, die fUr Millionen 
hochkultivierter Menschen selbstverstandlich, zumindest ernst ist, dem 
jeder religiOsen Form beraubten nationalsozialistischen Heiden aber 
offenbar liicherlich vorkommt. Hier hat der deutsche Film vielerlei 
wieder gutzumachen, und dabei wird sich zeigen, welche Filmsehaffen
den wirklich nur gegen ihren Willen zur Mitwirkung an national
sozialistischen Tendenzfilmen gezwungen wurden und welche tatsach
lich so stark vom kulturfeindlichen Geist des Nationalsozialismus und 
seiner Verlogenheit erfant sind, dan sie fUr die Mitarbeit an einem 
Neuaufbau abendlandischen Kulturschaffens in Deutschland ungeeignet 
sind. Deshalb mun hier die Entseheidung darUber, welehe KUnstler 
endgliltig auszumerzen sind, noch hinausgesehoben werden, bis klar 
ist, was echt ist und was auf Zwang beruhte. KUnstll:lr konnen meines 
Erachtens hinsichtlich ihrer auneren politischen Haltung etwas anders 
bewertet werden als Gelehrte, Lehrer und Wirtschaftler. 

2. So wenig der Film photographiertes Theater ist und sein solI, 
wird doeh aus finanziellen GrUnden eine engere Verbindung zwischen 
beiden notwendig sein, als es bisher in Deutschland Ublich war. Durch 
entspreehende vertragliche Beshmmungen wird Schauspielern und 
Regisseuren beim Film auferlegt werden mUssen, fUr die ihnen beim 
Film gezahlten Gagen auch eine bestimmte Zeit der BUhne in der 
betreffenden Stadt oder, was noeh einfacher ware, bei dem gleichen 
Unternehmer zur VerfUgung zu stehen. Dan es uns jetzt gelingt, 
unsere Filmproduktion und unser Theaterleben trotz unseres Zu
sammenbruchs wieder in Gang zu bringen, ist fUr die beteiligten 
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Klinstler ein solcher Vorteil, daE sie billigerweise auch an den Lasten 
und Unbequemlichkeiten teilnehmen mUssen. 

GroEe Schwierigkeiten werden vermutlich in den niichsten Jahren 
die kornrnunalen Theater haben, weil der Geldbedarf der offentlichen 
Hand aufs schiirfste angespannt sein wird und trotz der obenl) da
gegen angeflihrten Griinde die Gemeinden gerade am Theater Erspar
nisse werden machen wollen. Diese Absicht hat liberdies ihren Grund 
auch darin, daE die ungesunden Wirtschaftsverhiiltnisse des letzten 
Jahrzehnts - liberhohte Steuereinnahmen der offentlichen Hand und 
Mangel einer geordneten, dem wahren BedUrfnis entsprechenden Aus
gabewirtschaft - viele Gemeinden zu Kulturausgaben veranlaEt 
haben, die, auf Dauer gesehen, in falschem Verhiiltnis zu ihrer wirk
lichen Finanzkraft stehen. Die daran geknUpfte Hoffnung, diese kul
turellen Ausgabeposten fUr die Zukunft zu' erhal ten, ist meines Er
achtens Utopie, mag man eine solche Regelung persCinlich auch noch so 
s::hr begrUEen. Die augenblickliche glinstige Lage der Theater wird 
mit der Wiihrungsreform enden. Man wird aber vielleicht erreichen 
konnen, daE mehrere Gemeinden in der Rechtsform der iiberortlichen 
Arbeitsgemeinschaft ihr bisher allein betriebenes Theater kUnftig 
gemeinsam durchflihren. Auch hierbei muE entsprechend dem frliher 
erorterten Grundsatz auf Aufmachung verzichtet werden; die Theater
auffUhrung muE durch Qualitiit allein wirken; auf Steigerung der 
Glite ist alles abzustellen. Der Deutsche wird in dieser Hinsicht vom 
russischen Theater mancherlei lernen konnen. 

Immer wieder wird die Forderung nach einem JJzeitJ1,ahen Theater" 
erhoben. Richtig verstanden ist sie selbstverstiindlich. Was immer das 
Theater spielt, muE zu den Zeitproblemen in Beziehung stehen; sonst 
wirkt es verstaubt und vermag keinen Beitrag zur Erneuerung und 
Fortbildung unserer Kultur, noch weniger zu einer geistigen Um
erziehung unseres Volkes zu leisten. Den verschiedenen Quellen abend
liindischer Kultur und den literarischen Faktoren un serer ostlichen 
und westlichen Nachbarn ist durch einen harmonischen Einbau in den 
Spiel plan, nicht durCh bloEe zufiillige Aneinanderreihung Rechnung 
zu tragen. Dem Wesen klassischer "Verke entspricht es, daE sie zeitlos, 
also stets zeitnahe sind. Der Theaterleiter muE einen geistig durch
dach~en Gesamtplan aufstellen. 

1) Aufsatz "Hat kult.urelle Arbeit heut~ einen Sinn?" 
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3. Damit ist bereits eine weitere Frage angeschnitten: Der national
sozialistische "Kunstbetrieb" hat uns in Theater und Literatur viel 
Wesentliches aus dem Auslande vorenthalten. Das gilt es nunmehr 
uns Deutschen ebenso dienstbar zu machen wie das kUnstlerische 
Schaffen derjenigen deutschen Schriftsteller (z. B. Thomas Mann, 
Mell, Werfel usw.), die in den letzten zwOlf Jahren ganz oder zum 
graBeren Teil in Deutschland unmaglich gemacht wurden. Hier liegt 
eine der Aufgaben fUr den deutschen Verleger, dem im Ubrigen durch 
die Auswahl des bei ihm erscheinenden Schrifttums eine ganz groBe 
verantwortungsvolle kulturelle Aufgabe zufallt. Da vermutlich bis 
auf weiteres das deutsche Schrifttum einer Zen sur der Besatzungs
machte unterliegen wird, steht nicht zu befUrchten, daB verant
wortungslose Elemente in ein politisch unerwlinschtes Fahrwasser 
abgleiten; zu erstreben ist aber, daB auch Verlagswesen und Schrift
steller das ihrige zur Schaffung der Synthese des modernen abend
Uindischen Kulturbildes beitragen. Form und Inhalt des Kunstwerkes 
sollten dem in gleicher Weise dienen, dabei niemals die Zeitprobleme 
und deren Lasung auBer acht lassen! 

4. Der Kunsttanz wird vermutlich unter allen Kunstgattungen die 
geringsten Schwierigkeiten haben. Er wird aber an Bedeutung nur 
gewinnen kannen, wenn er durch Mitwirkung an der Schaffung des 
neuen Kulturbildes seine Existenzberechtigung immer neu erweist. 
Da bei allen Grundfaktoren unserer Kultur weiter Raum fUr die 
kUnstlerischen Ausdrucksformen des Tanzes besteht, lassen sich leicht 
Ansatzpunkte linden. Die Verbindung beispielsweise mit dem Theater, 
das an die Antike anknUpft oder das Mysterienspiel pflegt, bietet dem 
Tanz neue Maglichkeiten. Naturlich darf daneben die Entwicklung 
eines modernen Stils nicht zurUckstehen. 

5. Die Musik ist diejenige Kunstgattung, die am wenigsten der 
Zersetzung durch den Nationalsozialismus ausgesetzt war. Zwei Auf
gab en scheinen mir akut zu sein: Einmal mUssen wir mit der neuesten 
Entwicklung des kompositorischen Musikschaffens in der Welt be
kannt gemacht werden. Dazu bedarf es der Heranflihrung an fUr uns 
so gut wie neue Stilformen deutscher Komponisten wie des seiner 
Zeit lebhaft umstrittenen Hindemith, um nur einen Namen statt vieler 
zu nennen. Ferner werden neben unseren deutschen Komponisten in 
starkerem MaBe Auslander: Russen, Franzosen, Englander, Ameri
kaner, die bei uns vielfach aul~erhalb der Fachwelt fast unbekannt 
sind, zur AuffUhrung zu bringen sein. Freilich dUrfen wir nicht ins 
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gegenteilige Extrem fallen und etwa aus irgendwelcher Liebedienerei 
die Pfiege unserer bewahrten Musik von Bach bis Richard StrauB 
hintansetzen. Vielfach wird der Musiklaie erst allmahlich in das Ver
standnis der uns bisher unbekannten Musikgattungen eingefUhrt 
werden mlissen. Dabei fant dem Rundfunk eine besondere Aufgabe zu. 

Das zweite, nicht etwa neue Problem ist die Heranfuhrung weiterer 
Kreise des deutschen Volkes an die gute Musik. Es ware unsinnig 
llnd philistrQs, gegen englische Tanzmusik, Jazzmusik usw. sich ein
setzen zu wollen, weil diese Art der Unterhaltungsmusik meines 
Erachtens eine durchaus berechtigte SteHung im Programm des 
Rundfunks und der Tanz- oder Cafeorchester einnimmt; aber sie ist 
eben nur eine Form der Unterhaltung, mit der eine wichtige andere 
Kulturaufgabe noch nicht erfUHt ist. Schule, Volkserziehung und 
Rundfunk haben das Verstandnis fUr und den Willen zur klassischen 
deutschen Musik wie zur ernsten modernen Musik zu wecken. Musik
padagogen mUssen hier Vorschliige machen. Die frUher mehrfach 
vorgeschlagene Auflockerung unseres Konzertlebens wird teilweise 
durch die Vernichtung del' Sale erleichtert; andererseits darf abel' 
das bllihende deutsche Konzertleben, das einen sehr groEen Anhanger
kreis besitzt, nicht irgendwie durch neue Experimente untergraben 
werden. Neue Versuche miissen zu dem bewahrten Alten hinzutreten, 
nicht es ersetzen wollen. 

Bis zum heutigen Tage ist in vielen Stadten, insbesondere im SUden 
und Westen, der Andrang in Konzerte und Theater noch so gewaltig, 
daE es angesichts der finanziellen Lage del' Kunst unverstandlich 
erscheint, weshalb nicht die besseren, teueren Platze zu einem M ehr
fachen des heutigen Preises verkauft werden. Aus sozialen Grunden 
muE etwa die Halfte del' Platze zu den bisherigen billigen Preisen 
den weniger bemittelten Kreisen zuganglich sein; abel' die andere 
Halfte kann meines Erachtens so lange zu viel teuereren Preisen ver
kauft werden, wie sich noch Abnehmer finden. 1m Auslande sind die 
Theater- und Konzertkarten durchweg liingst nicht so billig wie bei 
uns. Wer eine so hochqualifizierte Leistung wie unsere erstklassigen 
Konzerte del' berUhmten philharmonischen Orchester oder Theater 
genieEen will, mag seinen Beitrag dazu geben, daE diese Veranstaltun
gen soweit wie nur moglich sich selbst finanzieren; denn das - frei
lich oft unerreichbare - Ziel muE die Deckung del' Unkosten aus den 
Ertragen sein. 
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6. Der ATchitektur stent der WiedeTaufba'u unseTeT zerstOrten 
Stiidte so gewaltige Aufgaben, daB dahinter alles andere zurlicktritt. 
Kulturell gesehen liegt das Problem hier darin, daB die augenblick
liche Notlage in klinstlerisch einwandfreier Weise ge16st wird. Es 
gibt keine bessere Gelegenheit fUr eine Kunst, als Bich am tiiglichen 
Bedlirfnis bewiihren ZlJ. konnen. Wenn unsere Architekten die innere 
Kulturkraft besitzen, die vom Klinstler erwartet werden muB, dann 
werden sie die ihnen hier gestellte Aufgabe klinstlerisch meistern und 
nicht bloB eine wirtschaftlich und technisch einwandfreie Losung 
finden. Dagegen mlissen aber aIle am Wiederaufbau der Stiidte be
teiligten privaten und Amtsstellen auch den Klinstler horen; die 
stadtischen Kulturverwaltungen haben dabei die Aufgabe, flir die 
wirksame Einschaltung des Klinstlers als gleichberechtigt neben dem 
Techniker, Wirtschaftler und Finanzmann zu sorgen, und zwar bereits 
im ersten Stadium der Planungen. DaB nicht nur der Bau des ein
zelnen Hauses, sondern die gesamte Stadtplanung, die Schaffung des 
Stadtbildes auch eine kunstlerische Aufgabe ist, ist heute wohl 
Gemeingut. 

7. In diesen Wiederaufbau wird auch so soweit wie moglich die 
bildende Kunst einzuschalten sein. Ein innerer Auftrieb steht zu 
erwarten, wenn die vom Nationalsozialismus dem klinstlerischen 
Fortschritt gesetzten Schranken weggefallen sind. Die private RHfe 
durch kleine Kunstgemeinden und die organisatorische Zusammen
rassung mit Klinstlern anderer Kunstsparten verspricht geistige Be
fruchtung und materielle Vorteile. Darliber ist bereits in frliheren 
Aufsiitzen das Notwendige gesagt. 

XII. 
Das offentliche V ortragswesen. 

Einen nicht zu unterschiitzenden Anteil an der positiven Uber
windung des Nationalsozialismus wird und kann das offentliche 
Vortragswesen haben. Diesem liegt einmal die Aufgabe ob, einzelne 
Gebiete des Kulturlebens gestaltend mitzuformen und dann belehrend 
auf die Erwachsenen einzuwirken, sie dabei zuniichst aus der geistigen 
Verdorrung durch den Nationalsozialismus zu befreien. Die erste 
Aufgabe setzt voraus, daB der richtige Vortragende an das richtige 
Thema angesetzt wird. Der Leiter eines solchen Vortragswesens muB 
daher einen trberblick liber die Lage der aktuellen geistigen Probleme 
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sowie tiber die zur VerfUgung stehenden Redner und ihre Grenzen 
haben und endlich selbst von der Idee der abendHindischen Kultur
idee, von ihrer Problematik und von dem Kraftefeld, in dem sie sich 
zur Zeit befindet, tief durchdrungen sein. Er muB die Fahigkeit der 
schlagkraftigen Formulierung von Themen besitzen und sich schnell 
ein Urteil zu bilden vermogen, ob und wie ein Redner auf seine Horer 
wirkt. 

Das offentliche Vortragswesen kann der Hebung der Bildung im 
allgemeinen oder der Fachbildung dienen. 

A. Die allgemeine kulturelle Bildung kann erfolgen in Volkshoch
schulen, in Angliederung an bestehende Hochschulen oder in freien 
Einzelvortragen, deren Trager Vereine oder Einzelpersonen sind. Die 
in Betracht kommenden Institute konnen weltanschaulich gebunden 
oder auf liberaler Grundlage aufgebaut sein. Wo Erziehung das Haupt
ziel ist, wird, urn den einheitlichen Bildungsgedanken klarer hervor
treten lassen zu kannen, der weltanschaulich gebundenen Volkshoch
schule der Vorzug zu geben sein. Wo dagegen bloB Wissen vermittelt 
und Anregungen geistiger Art gegeben werden sollen, ist der liberale 
Typ, der vielseitiger ist, aber hahere Anforderungen an die Urteils
fahigkeit des Harers stellt, der zweckmaBigere. 

1. Die V olkshochschule ist das in sich geschlossenste Institut, das 
allen BedUrfnissen der Horer am besten Rechnung tragt, sich auf 
vielseitige Erfahrungen hinsichtlich der BedUrfnisse des Besucher
kreises stUtzt und durch Arbeitsgemeinschaften den Lehrgegenstand 
in mannigfacher Weise vertiefen kann. Ein wirkliches Lernen nach 
Art einer Schule oder Hochschule ist in diesem Rahmen am 
besten moglich. Durch gleichartige Ausrichtung des Unterrichts 
und Durchdringung des gesamten Lehrbetriebs mit einheitlichem 
Geist kann sie eine starke erzieherische Wirkung entfalten. Die 
Volkshochschule der Zukunft muB meines Erachtens im Geiste 
des abendHindischen Kulturideals wirken, wenn dieses so ver
standen wird, daB es die Synthese aus den im IV. KapiteI 
dargelegten Grundfaktoren bildet und der Verantwortung, die 
Verbindung yom Westen zum Osten zu finden, sich voll bewuBt 
ist. Wenn wir dieses Kulturideal bereits fUr die Universitat als 
geistige Grundlage fordern, so muB erst recht die Volkshochschule 
darauf aufbauen. Moglich ist natUrlich, daB ein im abendUindischen 
Kulturideal enthaltener Grundgedanke wie der humanistische, der 
christliche, der katholische, der marxistische usw. die geistige Basis 
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einer Volkshochschule bildet. Was fUr die Universitat in Deutsch
land zur Zeit aus verschiedenen GrUnden nicht erreichbar erscheint: 
die Erfiillung der Funktion der Abenduniversitat, die zahlreichen 
bildungshungrigen Menschen aZZer Schichten ihre Pforten offnet und 
ihnen Bildung ohne die Ziele eines Berechtigungswesens vermittelt, 
laBt sich hier verwirklichen. Deshalb darf die Volkshochschule auch 
nicht nur Sprachunterricht, reine Fortsetzung der Unterrichtsfacher 
der Volksschule usw. bieten, darf sich aber auch nicht auf noch so 
gute unzusammenhangende Vortrage aus verschiedenen Fachgebieten 
beschranken, sondern so11te meines Erachtens dane ben je nach dem Be
dUrfnis interessierten jUngeren Horern gerade auch aus der Arbeiter
schaft und sonstigen werktatigen BevOlkerung ein in sich geschlossenes 
vVeltbild von einem bestimmten geistigen Standpunkt aus vermitteln. 
DafUr ist freilich ein mehrsemestriges regelmaBiges Studium und die 
Heranziehung der besten Dozenten erforderlich. Allerdings vollzieht 
man damit die Abkehr von den mehr anregenden, geistige Delikatessen 
bietenden hochschulartigen Kursen der bUrgerlichen Vergangenheit 
- in der Thematik wie im Besucherkreis. 

Die Volkshochschule auf liberaler Grundlage wird sich bemUhen, 
ein objektives Bild der geistigen Lage im allgemeinen zu geben. Der 
Wissenszuwachs, der damit zu erwarten ist, und die allgemeinen An
regungen stehen dabei im Vordergrund. Dem Erziehungszweck wird 
damit freilich kaum gedient. 

2. Sonstige Vortragskurse, mogen sie durchgefUhrt und getragen 
werden von wem sie wollen, konnen den verschiedensten Zwecken 
dienen. FUr die Universitiit stellen alIzu viele Nebenveranstaltungen 
eine sie von ihrem eigentlichen Ziel abziehende Einrichtung dar. 
Wenn die Universitat nur ans groBe Publikum tritt, urn ihre Arbeits
ergebnisse vorzulegen,' so kann das zweckmaBig sein, aber die An
gliederung einer J,Abenduniversitiit" erscheint zu belastend. FUr die 
systematischen Fortbildungsaufgaben mUBte eine besondere Organi
sation sorgen. 

In nachster Zukunft werden meines Erachtens zunachst zugleich mit 
dem Wiederbeginn der Volkshochschulen kleinere Vortragszyklen auf 
verschiedenen Gebieten empfehlenswert sein. Es besteht ein starker 
Bildungshunger. Viele Menschen such en geistige Anlehnung. Die 
Kirchen, die sich urn die Glaubigen bemUhen und ihnen Wege zu 
wei sen suchen, sind oft den Suchenden zu fremd geworden; sie finden 
nicht zu ihnen. Was an kulture11en Stromungen sonst auBerhalb des 
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Nationalsozialismus im letzten Jahrzehnt fortlebte, was sich fUr die 
Zukunft als lebenskraftig erweisen kann, wissen viele Menschen nicht. 
Sie sehen nur das Chaos, den geistigen Abgrund, in den sie durch den 
Nationalsozialismus gestlirzt worden sind, und glauben, es gebe nichts 
anderes mehr an geistigen Zukunftsaussichten. Sie sind Opfer der 
Nazipropaganda geworden, daiJ nach dem Zusammenbruch nichts 
mehr zu hoffen, daiJ llur noch Chaos moglich sei. Ja, manche wlinschen 
dieses Chaos sogar fUr un sere frliheren Gegner und sehen in ihrer 
Verblendung nicht, daiJ sie damit das nationalsozialistische und 
militaristische Vernichtungswerk nur fortsetzen. Gegen die Aus
wirkungen derartiger Propaganda, die in den vergangenen Monaten 
eher an EinfluiJ zu- als abgenommen hat, muiJ dringend mehr ge
schehen als bisher. Da die Presse in dieser Hinsicht nicht aUein stehen 
darf, muiJ nun das gesprochene Wort einsetzen, das zwar weniger 
Menschen erfaiJt, aber doch erfahrungsgemaiJ eine starke Kraft ent
faltet. Derartige Vortrage, die nicht propagandistisch sein dlirfen, 
sondern ehrlich vorhandene geistige Moglichkeiten a~fzeigen mlissen 
und dem Zuhorer selbst das Urteil liberlassen soUten, mliiJten 
schleunigst von erstklassigen Kraften durchgefUhrt werden. 

3. In dies em Zusammenhang besteht auch ein dringendes Bedlirf
nis, daiJ prominente AusUinder, die uns zu unserer derzeitigen deut
schen Lage oder liber das Ausland etwas Wesentliches zu sagen haben, 
vor einem groiJeren Kreis geladener Gaste - geladener, um vor 
ZwischenfaUen mit unerzogenen Ruhestorern sicher zu sein - in ver
schiedenen deutschen GroiJstadten sprechen. Diese inzwischen erfolg
reich begonnenen Versuche sind wirksamere Belehrung als jede Kritik 
von drauiJen. AuiJerdem entstehen auf diese Weise Beziehungen 
zwischen diesen AusHindern und sol chen Deutschen, denen die geistige 
Dberwindung des Nationalsozialismus nicht weniger am Herzen liegt 
als jenen. Dadurch wird schlieiJlich im Ausland Verstandnis fUr die 
Mittel und Wege entstehen, mit denen Nationalsozialismus und 
Militarismus aus der deutschen Psyche heraus endgliltig vernichtet 
werden konnen. Wer alSo dieses Ziel ernsthaft erstrebt, der mliiJte 
meines Erachtens recht bald mit einem sol chen gemischten deut8ch
ausliindischen V ortragswesen beginnen. 

B. Die Fachfortbildung ist im Prinzip in der bisherigen Weise 
fortzufUhren. Die Verschlechterung der Ausbildung sowie die im 
Interesse einer beschleunigten Versorgung der Kriegsteilnehmer 
notwendigen Verklirzungen der Ausbildungszeit lassen der Fortbildung 
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aber erhohte Bedeutung zukommen. Deshalb werden die Plane mit 
RUcksicht auf diese Tatsache neu aufzustellen sein; auch wird ein 
gewisser Druck zur Beteiligung dort, wo nicht schon der wirtschaft
liche Konkurrenzkampf den einzelnen iin eigenen Interesse zu einer 
Weiterbildung zwingt, nicht zu umgehen sein. Bei denjenigen Berufs
gruppen wie Beamten, Lehrern usw., bei denen die berufliche Tatigkeit 
ganz oder teilweise einen politischen oder kulturellen Gegenstand hat, 
gehort das politische, insbesondere das kulturpolitische Element mit 
in die Fachfortbildung. Der folgende Aufsatz behandelt die Fort
bildung der Beamten und solI gleichzeitig ein konkretes Beispiel fUr 
die F'ortbildung einer bestimmten Berufsgruppe bilden. 

Trager der Fachfortbildung sind in erster Linie die Berufsvertre
tungen oder die von ihnen eingerichteten besonderen Trager, d. h. also 
die Kammern der verschiedenen Art, Gewerkschaften. Berufsvereine 
usw. Sie werden diese Aufgabe begrUBen, weil sie damit Uber die 
wirtschaftlichen Fragen und die Wahrung des Standesinteresses hin
aus fUr ihre Mitglieder etwas unmittelbar Praktisches und Ideelles 
zu leisten vermogen. 

xm. 
Die Fortbildung der Beamten 1 ) • 

A. Seit Jahren wird immer wieder die Frage aufgeworfen: 1st eine 
(Jrganisierte Fortbildung der Beamten notwendig? Dabei wird im 
folgenden nur von hoheren, gehobenen und mittleren Beamten die 
Rede sein, unter Beschrankung auf den Verwaltungsbereich und die 
Gerichte, wahrend die technischen Beamten andere Wege ihrer Fort
bildung zu beschreiten haben werden. Anderseits gilt bei der tat
sachlichen Annaherung von Beamten und Angestellten das hier Aus
gefUhrte auch fUr die hoheren Gruppen der im offentlichen Verwal
tungsdienst standig auf Privatdienstvertrag angestellten Personen. 
insbesondere fUr die entsprechenden Angestellten in Berlin und d8r 
sowjetischen Besatzungszone, wo es keine Beamten mehr gibt. 

1. Der Stand des Problems bis zum Kriege war etwa folgender: 
Den Beamten blieb es Uberlassen, was sie fUr ihre Fortbildung tun 

1) An die Zeit vor 1933 kann angekntipft werden durch meine "Denk
schrift tiber eine planvolle Fortbildung", herausgegeben vom Reichsv.er
band deutscher Verwaltungsakademien 1931. 
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wollten. Viele verfolgten in ihrem Fachgebiet literarische Erschei
nungen und Zeitschriften und lieBen sich in Parteiveranstaltungen 
mehr oder weniger zwangsweise politisch "schulen". An Wochenlehr
gangen der Verwaltungsakademien, der yom Reichsfinanzministerium 
eingerichteten Finanzschulen und ahnlicher Veranstaltungen nahm 
nur ein kleinerer Kreis teil. Gehobene und mittlere Beamte besuchten 
zu einem kleinen Prozentsatz Lehrgange von sechs bis acht Semestern 
an den vorhandenen etwa fUnfzig Verwaltungsakademien. Wahrend 
zu Wochenkursen, die meist nach Verwaltungszweigen und Ressorts 
getrennt waren, Beamte und Angestellte von auswarts zusammen
kamen, blieb die Teilnahme an den Semesterkursen auf solche Beamte 
beschrankt, die in der Nahe ihres Wohnorts den Sitz einer Ver
waltungsakademie oder deren Zweigstelle hatten. Freilich war das 
Netz der Verwaltungsakademien so dicht gespannt, daB in fast 
allen Orten mit zahlreichen Beharden Gelegenheit zum Besuch von 
solchen Kursen war. Fiir hahere Beamte existierte bis 1933 noch die 
niemals aufgel1:iste Vereinigung fur Staatswissenschaftliche Fortbil
dung, die zweimal im Jahr - in Berlin oder einem Badeort - ftir 
h6here Beamte aZZer Verwaltungen ausgezeichnete Kurse mit Vor
tragen erster Autoritaten aus dem Gebiete von Recht, Wirtschaft und 
Politik veranstaltete. Bei allen genannten Fortbildungseinrichtungen 
waren Hochschullehrer, hervorragende Verwaltungspraktiker und ge
legentlich auch Politiker die Lehrkrafte, die niemals hauptamtlich 
angestellt, sondern nur von Fall zu Fall herangezogen wurden. 
Dadurch war eine groBe Anpassungsfiihigkeit fUr die Fortbildung 
gesichert. Die Auswahl der Vortragenden und Themen erfolgte durch 
die Studienleiter, vielfach im Einvernehmen mit den Verwaltungs
ressorts. Studienleiter waren grundsatzlich Hochschullehrer. Ftir die 
Staatswissenschaftliche Vereinigung war es der inzwischen verstorbene 
Wirtschaftsprofessor Geheimrat Dr. Harms,' fUr die einzelnen Ver
waltungsakademien waren es Professoren der betreffenden Landes
oder Provinzialuniversitat; die Studienleitung der graBten deutschen 
Verwaltungsakademie lag seit 1928 in meiner Hand, doch muBte ich 
als Nichtparteigenosse seit 1933 diese Aufgabe mit einer Persanlich
keit der NSDAP - zuletzt mit Professor Dr. Johann von Leers -
teilen. 

In der Praxis machte erhebliche Schwierigkeiten die Bewertung des 
Besuchs der mit einer Diplomprtifung abschlieBenden sechssemestrigen 
Kurse. Bei den Besuchern der Akademien hestand der begreifliche 
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Wunsch, daB diejenigen, die idealistisch Zeit und Geld fUr ihre Fort
bildung geopfert und einen Erfolg nachgewiesen hatten, in ihrem 
behordlichen Fortkommen einen sicheren Vorteil hatten. Durch 
Ministerialerlasse war angeordnet, daB die Prlifungszeugnisse und 
Studienbescheinigungen zu den Personalakten des Beamten zu nehmen 
und bei Beforderungen zu berlicksichtigen seien. In der Tat haben 
auch recht viele Beamte auf Grund ihres erfolgreichen Studiums ihre 
Dienststellung verbessern konnen; manche Verwaltungen, insbeson
dere manche Personalsachbearbeiter, kUmmerten sich aber Uberhaupt 
nicht um die Absolventen der Verwaltungsakademien. Aktive Be
tatigung fUr die nationalsozialistische Partei galt weit mehr, und die 
meisten der an den Verwaltungsakademien ernsthaft Studierenden 
hatten keine freie Zeit, um Handlangerdienste fUr die Partei zu leisten. 
So wurden sie nicht selten geradezu benachteiligt, wodurch die 
werbende Kraft der von der Beamtenschaft im Jahre 1919 selbst ge
grUncteten1 ) Verwaltungsakademien stark nachlieB. In einigen Fallen 
fielen auch Verwaltungsakademien vollig dem EinfiuB der NSDAP 
zum Opfer; doch lieBen sich deren Ansprliche meistens mit der 
Teilung der Funktionen abwehren: die politische Schulung der Partei, 
die fachliche Fortbildung der Verwaltungsakademie. Dieser letzte 
Grundsatz wurde auch amtlich vom GeschaftsfUhrer des Reichs
verbandes der deutschen Verwaltungsakademien, Fritz MilBigbrodt, 
vertreten. Dadurch gelang es, einen groBen Teil der Verwaltungs
akademien dem Nationalsozialismus gegenUber selbstandig zu erhalten 
und die meisten Fachdozenten, die vor 1933 dort gelehrt hatten, auch 
weiterhin beizubehalten. 

2. DaB nur derjenige, der sich mit der wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und politischen Entwicklung seines Landes in engstem 
geistigen K.onnex befindet, als Beamter in irgendeiner Stelle von 
EinfluB tiitig sein kann, wird wohl niemand bestreiten. Beamte 
pfiegten zu irgendeinem Zeitpunkt eine PrUfung abgelegt zu haben; 
dann blieben sie gewohnlich im Amte, bis sie die Altersgrenze erreicht 
hatten. Konkurrenz im Sinne der Privatwirtschaft gab es fUr sie nicht, 
nur bei etwaigen BefOrderungen. Wenn sie sich auf ihrem Arbeits-

1) Besondere Verdienste urn die Griindung erwarben sich Regierungs
rat Walter Pietsch, bis 1933 Geschaftsfiihrer der Verwaltungsakademie 
Berlin, ferner Reichsminister a. D. Dr. Eugen Schiffer und Staatsminister 
Dr. Drews. 
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platz, der manehmal Jahrzehnte derselbe war, auf dem laufenden 
hielten, waren sie relativ sieher in ihrer Stellung. KUmmerten sie sich 
um die sonstige Entwicklung des offentlichen Lebens nicht weiter, so 
stieBen sie zwar nirgends an, wurden aber echte Vertreter des viel
geschmahten BUrokratismus, die nicht aus dem Wesen der Sache 
heraus, nicht sinngemaB, sondern nach dem Buchstaben handelten und 
fUr das Publikum eine Qual, fUr die Behorden eine schwere Be
lastung wurden. Dieser Typ, der das Ansehen und die Existenz des 
Berufsbeamtentums schwer gefahrdete, muB verschwinden. Er muB 
geistig und fachlich aufgelockert werden, muB durch eine den trber
blick liber das gesamte Rechts- und Wirtschaftsleben gewahrende 
fachliehe Fortbildung zum lebendigen Glied der Verwaltung gemacht 
werden. Sowohl sein Wissen als auch seine Bildung mUssen stan dig 
vervollkommnet werden. Dazu bedarf es der Fortbildung. 

In neuester Zeit kommen immer schlechter vor- und ausgebildete1 ) 

Beamte in Vel'waltungsstellen; durch die Kriegsverhaltnisse ohne 
geregelte Ausbildung wird das in Zukunft noch schlimmer werden. In 
vielen Amtsstellen, besonders im Osten und in Berlin, haben die grUnd
liehe Sauberung des Beamtenkorpers und der Wille, politisch be
sonders bewiihrte Mahner und Frauen aus anderen Berufen in leiten
den Stellungen der offentlichen Verwaltung zu verwenden, Person
lichkeiten ohne Verwaltungsfachkenntnis zu einem hohen Prozentsatz 
in die Verwaltung eintreten lassen. Das frUher Versaumte kann und 
muI3 daher durch ganz erhebliche Ausdehnung und Verbesserung der 
li'ortbildung nachgeholt werden. Man wird mehrjahrigen Kriegsteil
nehmern kaum eine gegenUber dem Frieden verlangerte Ausbildung 
zumuten konnen, wie sie an sich nach dem derzeitigen Bildungsstand 
vielfach notig ware; man wird sogar wahrscheinlich mit verkUrzten 
Ausbildungszeiten sich oft begnUgen oder bei den alteren neu
eintretenden Kdiften ganz darauf verzichten mUssen. Um so wichtiger 
ist dann das Nachholen des Versaumten nach der Anstellung im Wege 
der Fortbildung. Dieses Verfahren hat auch seine VorzUge; denn der 
im Beruf Tatige kommt bereits mit Erfahrungen zu seinem Lehrgang, 

1) Terminologisch sei gekUirt: Vorbildung ist der auf der Schule er
worbene, et.wa durch die Reifepriifung nachgewiesen.~ Bildungsstand, 
Ausbildung ist die in der unmittelbaren Vorbereitung auf den Beruf (z. B. 

Universit1it, praktische Ausbildung) durchgefiihrte Arbeit; Fortbildung 
erfolgt nach Erlangung der Berufsstellung. 
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hat vielfach seine LUcken selbst erkannt und wird nun mit um so 
gro~erem Eifer, Sachkenntnis und Interesse den Fortbildungs
veranstaltungen folgen. 

Jede wirkliche Personlichkeit von Charakter wird es darUber hinaus 
dankbar begrii~en, wenn sie davor bewahrt wird, in der Alltagsarbeit 
unterzugehen und geistig zu verdorren. Allein die Tatsache der Be
schaftigung mit allgemeineren Fragen, die sich aus dem Berufsleben 
ergeben, hebt den Menschen innerlich und bewahrt ihn vor Absinken 
in sturen BUrokratismus. Die Allgemeinheit hat aber auch davon 
unmittelbare Vorteile. 

Zu dies en zu allen Zeiten geltenden Gesichtspunkten fUr die 
Beamtenfortbildung kommen he,.ute politisohe und kulturelle Momente 
besondeTer ATt hinzu: Del' Nationalsozialismus hat seine Beamten zu 
willenlosen Werkzeugen del' Unvernunft, seiner verbrecherischen Pliine 
und zu geistloseIl. Arbeitsmaschinen gemacht, die standig mit dem 
Verlust ihrer Existenz und wohlerworbenen Reehte bedroht wurden, 
wenn sie wider den Stachel zu loken wagten. In del' Sehulung mu~ten 
sie das torichte Geschwatz irgendweleher Parteibonzen sehweigend 
anhoren, sieh wegen der antinationalsozialistischen· Haltung des Gros 
del' Beamten vor 1933 von Revolutionsgewinnlern niedrigster fach
lieher und mensehlicher Qualitat besehimpfen lassen und wurden 
bewuEt verbildet. Das hat sehlieElich infolge des Mangels von Gegen
wirkungen bei sehr vielen seine Wirkungen nieht verfehlt; viele sind 
sehwach geworden - zunachst um ihre Stellung zu behalten, dann 
aus Ehrgeiz, um nieht von allen Beforderungen ausgesehlossen zu 
sein, ferner aus innerer Schwaehe, weil sie es nicht ertrugen, nach 
auEen eine andere Haltung an den Tag zu legen, als ihrer wirkliehen 
Einstellung entsprach, sehlieElieh auch weil sie nach und nach mangels 
genUgender eigener Gegenkrafte dem Druck auch Uberzeugungsma~ig 
erlegen sind. Die weitaus meisten erkennen langst ihren Fehler und 
haben den ernsten Willen, nicht nul' aus Opportunitat, sondern aus 
uberzeugung aus der geistigen Umklammerung dureh den National
sozialismus herauszukommen. Sie wollen insbesondere ihre faehliche 
Berufsarbeit wieder unter einer vernlinftigen Perspektive sehen. Hier 
mufJ dTingend etwas geschehen, und zwar baldigst, wenn nicht die 
jetzt vorhandene geistige Leere und das Suchen vieler Gutwilliger 
sehlie~lich wieder durch liberaus unerwiinsehte Krafte mit neuen 
Irrtlimern ausgeflillt werden sollen. Die Allgemeinhelt hat hieran ein 
ebenso groEes Interesse wie die Beamten selbst und aIle diejenigen. 
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die den Glauben an die Durchschlagskraft der abendlandischen 
Kulturidee besitzen. Weder die Beamten noch die Anstellungsbehorden 
dUrfen diese Dinge sich selbst oder einer spateren Zukunft Uberlassen! 
Sofortiger Einsatz der Beamtenfortbildung tut dringend not. FUr 
kiinftige Anwarter, auch fUr die Heranziehung aus anderen Berufen, 
braucht man Verwaltungsschulen, fUr die Fortbildung Verwaltungs
akademien. 

Dies ist auch noch aus einem anderen Grunde der Fall. Das 
in etwa zweihundert Jahren entwickelte deutsche Berufsbeamten
tum ist eine Erscheinung von hohem politischen und kulturellen 
Wert, die sowohl beim Neuaufbau im allgemeinen als auch infolge 
der ihm innewohnenden konservativen Krafte bei der Verwirklichung 
der abendlandischen Kulturidee unschatzbare Dienste leisten kann. 
Seine Grundlage ist neben der Fach- und Sachkenntnis, die es durch 
die Fortbildung aufzufrischen und zu verstarken gilt, das Beamten
ethos, d. h. eine charaktervolle, auf innerer tJberzeugung aufbauende. 
aus ethischen Grunden sich fUr den Dienst der Allgemeinheit auf
opfernde, selbstlose Haltung. Dieses Beamtenethos ist durch den 
Nationalsozialismus trotz dessen gegenteiliger Beteuerungen aufs 
schwerste erschUttert. Schiebungen der verschiedensten Art, Unehr
lichkeit, Unkameradschaftlichkeit, geldgieriger Eigennutz, Durch
setzung mit Parteibuchbeamten u. a. drohten es v6llig zu vernichten. 
Trotzdem hat es sich - manchmal auaerlich verschUttet - in einer 
gr6aeren Zahl alter Beam~en noch erhalten. Mit RUcksicht auf seine 
Mangel hat man es in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone 
abgeschafft, und es besteht zur Zeit wenig Aussicht auf seine Wieder
einfUhrung. Meines Erachtens kann und mua es aber wiedererweckt 
oder - wie im Westen und Sliden - beibehalten werden. rch halte das 
auch deshalb fUr m6glich, wei! nach Meiner Meinung eine gewaltige 
Verminderung der Zahl der Beamten durchzufUhren sein wird und 
dabei dann die TUchtigsten und - das sind meist dieselben - vom 
Beamtenethos noch Ergriffenen im Beamtenverhaltnis bleiben mUssen. 
Es gibt aber wohl kaum eine bessere Gelegenheit, das Beamtenethos 
zu erneuern und wieder zur Grundlage des Berufsbeamtentums zu 
machen als durch eine planvolle Fortbildung. Dann wird auch vielleicht 
das Miatrauen bei jenen verschwinden, die das Berufsbeamtentum 
heute ablehnen, obwohl sie selbst viele Anwarter dafUr stellen. 

B. Bejaht man die Notwendigkeit der Beamtenfortbildung, so ent
steht weiter die Frage nach dem Wie und Was. 
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1. Man konnte vorschlagen, es jedem Beamten selbst zu uberlassen, 
was und wieviel er in dieser Richtung tun will. Das war schon bisher 
ein Fehler und hat durch ein Uberma13 von Biirokratisierung die 
Beamtenschaft als Ganzes stark in Mi13kredit gebracht. Dieser Weg ist 
also ungangbar. Tatsachlich reichen mangels geniigender vom neuen 
Geist durchwehter Zeitschriften auch die zur Verfiigung stehenden 
Mittel objektiv nicht aus. 

2. Denkbar ware, da13 jede Behorde selbst die Fortbildung ihrer 
Beamten in die Hand nahme. Nach allen praktischen Erfahrungen hat 
sich das bisher nicht bewahrt. La13t die Behorde Vortrage halten, so 
ist sie schon durch ihre Hierarchie in der Praxis so vielen Bindungen 
bei Auswahl der Vortragenden, der Themen usw. unterworfen, da13 
der Sache damit wenig gedient wird. Da sie meist nicht in der Lage 
ist, die besondere Arbeit der Vortragenden sachgema13 zu honorieren, 
kommen gewohnlich Behordenkonferenzen dabei heraus, die nicht 
mit dem notigen Nachdruck und der ·erforderlichen Vertiefung der 
schwierigen Aufgabe gerecht werden. Manche, selbst gro13ere Behol'den 
werden im eigenen Kl'eise keine geeigneten Vol'tl'agenden haben, dies 
aber nicht gern durch Hel'anholung fremdel' eingestehen wollen. So 
kommt bei diesem Verfahren vielleicht an einer Stelle etwas Gutes 
heraus, an vielen anderen Behol'den wird abel' mehr geschadet als 
geniitzt. Die Organisierung mehrerer, inhaltlich ahnlicher Veranstal
tungen durch verschiedene Behorden ist unwirlschaftlich. 

3. Nach allen bisherigen Erfahrungen ist der richtige Weg die 
Betrauung bestimmter Organisationen mit der Fortbildung. Die be
stehenden Hochschulen sind mit anderen Aufgaben bereits iibergenug 
belastet; fUr sie ware die Fortbildung ein nur ungern iibernommenes 
Plus. Rein politische Bildungsstatten werden dem notwendig auf dem 
Fachlichen aufbauenden Charakter der Beamtenfortbildung nicht 
gerecht. Die besten Erfahrungen besitzen meines Erachtens die Ver
walt·ungsakademien, deren Stellung nach Reinigung von allen aktiv 
nationalsozialistischen Elementen gegeniiber den friiheren Zeiten 
el'heblich gehoben und verselbstandigt werde~ mii13te. Sie hatten mehr 
noch als bisher im engsten Einvernehmen mit den Behorden, deren 
Beamten sie betreuen, ihre Forlbildungsveranstaltungen auf der 
friiheren wirtschaftlichen Grundlage durchzufiihren. Ihnen steht ein 
erprobter, stets nur von Fall zu Fall heranzuziehender Stab von Hoch
schullehrern und Verwaltungsbeamten als Lehrkrafte zur VerfUgung. 
Da diese Dozenten angemessen entlohnt werden, haben sie selbst das 
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groBte Interesse, ihre Vortdige und Arbeitsgemeinschaften so sach
gemaB wie moglich auszugestalten. All den Riicksichten, denen hin
sichtlich bestimmter Personen die Behorden selbst unterworfen sind, 
unterliegt die Verwaltungsakademie nicht. Raumbeschaffung, Pro
grammgestaltung, Drucksachenherstellung usw., kurz der ganze 
technis.che Kram ist von einer Stelle, die darin ihre laufende Aufgabe 
sieht, am besten zu erledigen. 

Auch die Finanzierung dieser Einrichtungen, die bisher auf Staats-, 
stadtische ZuschUsse, auf Spenden der Beamtenverbande und ihre 
eigenen Einnahmen angewiesen waren, wird einfacher, wenn die Fort
bildung in groBerem Rahmen als bisher stattfindet. Den Hauptteil 
mUssen die Beteiligten selbst aufbringen. 

Meines Erachtens werden in nachster Zeit Einzelkurse von mehr
wochiger Dauer vor den Semesterveranstaltungen den Vorrang haben 
mUssen. Wenn man von den Teilnehmern fUr einen Kursus von dreiBig 
Stunden, die entweder auf eihen Zeitraum von etwa einem Monat 
-- etwa jeden dritten Nachmitta:g drei Stunden - verteilt sein oder 
bei Heranziehung Auswartiger in einer Woche an Vor- und Nach
niittagen stattfinden konnten, einen Unkostenbeitrag von 15,- RM 
erhebt, d. h. 0,50 RM fUr die Stunde, dann sind bei zweihundert bis 
dreihundert Teilnehmern aIle Unkosten zu decken. Auf weitere Sicht 
gesehen empfiehlt sich meines Erachtens die Heranziehung nur einiger 
weniger Verwaltungsakademien fUr jede Besatzungszone. An diesen 
Akademien soUten dann laufend Kurse, abwechselnd fUr die ver
schiedenen Verwaltungsressorts, aber auch fUr das Personal statt
finden, das im Interesse einer wirklichen Demokratisierung der Ver
waltung nicht zu entbehren ist, also z. B. von geeigneten Anwartern 
aus dem Arbeiterstande. 

1m Augenblick ist der Bedarf an solchen Lehrgangen, die der 
positiven Uberwindung des Nationalsozialismus dienen, besonders 
groB. Jeder Beamte und offentliche Angestellte muB meines Erachtens 
innerhalb eines Jahres einen derartigen mindestens dreWigstlindigen 
Kursus in irgendeiner Form besucht haben, um die Sicherheit zu 
bieten, daB er nicht nur dem Nationalsozialismus abgeschworen, 
sondern auch ein positives Ideal wenigstens geistig erfaBt hat, um 
die kUnftige geistige und politische Entwicklung Uberhaupt verstehen 
zu konnen. Spater soUte von jedem Beamten bis zum vollendeten 
fUnfzigsten Lebensjahre gefordert werden, daB er mindestens aUe 
zehn Jahre einen wenigstens fUnfzigstUndigen fachlichen Fortbildungs-
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kursus besucht hat. Solche Kurse sollten, nach Verwaltungszweigen 
getrennt, an mehreren Verwaltungsakademien durchgefUhrt werden. 
Wenn einzelne Dienststellen mit einer g~ringen Zahl von Beamten 
ZuschUsse aus offentlichen Mitteln leisten, wenn ferner die Beamten
gewerkschaften sich wie bisher finanziell an den Verwaltungsakademien 
interessiert halten und im Ubrigen fUr die Kurse GebUhren in der 
angedeuteten Rohe von den Teilnehmern eingezogen werden, dann 
ist das gesamte Beamtenfortbildungswesen mit durchweg nebenamt
lichen Kraften ohne Schwierigkeit auch fernerhin zu finanzieren. 

Es wird damit die auch spater wieder durchzufUhrenden Semester
kurse tragen. Und wo eine Verwaltungsakademie nicht tragfahig ist, 
mu~ sie eben ihren Betrieb einstellen. Auch hier mUs.sen wir uns von 
dem Ruf nach Uberma~iger finanzieller Rilfe des Staates freimachen. 
Freilich, wenn die Rorer keine Beitrage leisten sollen, so mUssen es 
die Behorden tun. DarUber hinaus liegt hier ein dankbares Feld fUr 
die Betatigung der Gewerkschaften. 

c. Inhaltlich gibt es nach diesem Vorschlag folgende Kurse an den 
Verwaltungsakademien: 

a) fUr die nachste Zeit Kurse zur fachlichen EinfUhrung und zur 
geistigen Dberwindung nationalsozialistischer Ideen fUr alle 
Arten und Gruppen von Beamten (fUr Unterbeamte nicht 
obligatorisch), entweder einmal eine Woche lang oder verteilt 
auf Nachmittage vier bis sechs Wochen hindurch. Ais Beispiel 
wird der Entwurf eines Planes unten abgedruckt, 

b) fUr die fernere Zukunft nach Verwaltungszweigen und Beamten
gruppen getrennte Fachwochenlehrgange, 

c) fUr hohere und leitende Beamte allgemeinbildende Dreiwochen
lehrgange fUr aille Verwaltungszweige tiber gro~ere Gebiete, 
durchgefiihrt nur von einer Verwaltungsakademie jeder Be
satzungszone nach Art der Kurse der frUheren Staatswissen
schaftlichen Vereinigung, 

d) fUr Beamte des gehobenen mittleren Dienstes akademische Lehr
gange von sechs bis acht Semestern in den Abendstunden mit 
Abschlu~diplomprUfung, 

e) fUr verwaltungsfremde in die Verwaltung eintretende Person
lichkeiten zur EinfUhrung in die Grundlagen - etwa fUr ein 
Ralbjahr als Vollkursus. 

Die Kurse a, b, und d konnen an samtlichen Verwaltungsakademien 
und ihren Zweigstellen stattfinden. 

183 



Wahrend mit den Kursen zu b, c und d eine lriihere Entwicklung 
fortgeflihrt wird, sei zur Veranschaulichung der vorstehenden Aus
flihrungen der Inhalt eines Kursus zu a im folgenden abgedruckt. Er 
ist auf zwOlf Nachmittage mit je drei Stunden zu flinfundvierzig 
Minuten abgestellt. Die erste Stunde dient in der Regel dazu, Irrtlimer 
des Nationalsozialismus und die Folgen dieses Regimes zu erkliiren, 
die zweite bringt ein positiv aufbauendes Thema, und die dritte 
erweitert die Behandlung des letzteren Themas zur Besprechung in 
einer Arbeitsgemeinschaft. 

Plan. 

1. Tag: Eroffnung. 

1. Deutschland in den let.zten zw5lf Jahren, von drauLlen gesehen. 

2. Die Ethik als Grundlage cter Neugestaltung des deutschen 
Menschen (Anerkennung allgemeingiiltiger Normen, Ablehnung 
eines moralischen Opportunismus, Behandlung del' ethischen 
Satze, die wieder Gemeingut werden mUss en, rationale BegrUndung 
dieser Normen, Aufstellung einer ethischen Wertskala). 

3. Arbeitsgemeinschaft zu 2. 

2. Tag. 

4. Deutschland, ein Bild del' Zerstorung, insbesondere der Zusam
menbruch der deutschen Wirtschaft durch die sinnlose Fort
setzung des Krieges. 

5. Die positiven Faktoren fUr den Aufbau einer besseren Zukunft 
und ihlle Forderung durch die Verwaltung. 

6. Arbeitsgemeinschaft zu 5. 

3. Tag. 

7. Die Kulturzerst.Orung, insbesondere die Verfiilschung des Ge
schichtsbildes durch den Nationalsozialismus. 

8. Die Familie als Grundlage des Gemeinschaftslebens und ihre 
Wiederhel'steUung. 

9. Arbeitsgemeinschaft zu 8. 

4. Tag. 
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10. Nationalsozialismus in Theorie und Praxis - ein Volksbetrug. 

11. Absolute Wahrheiten gegen Skeptizismus, Nihilismus und die Ver
herrlichung del' Tat. 

12. Arbeit.sgemeinschaft zu 11. 



5. Tag. 

13. Die BehaI\dlung der Juden durch die Nationaisozialisten (nach 
amtlichen Dokumenten). 

14. Was ist "Militarismus" und was konnen wir zu seiner tlber
windung tun? 

15. Arbeitsgemeinschaft zu 14., 

6. Tag. 

16. Der nationalsozialistische Propagandafilm, VorfUhrung eines 
solchen Films mit kritischer Entlarvung. 

17. Demokratie als Theorie und Wirklichkeit. 

18. Arbeits,gemeinschaft zu 17. 

7. Tag. 

19. Beispiele der Nachwirkung nationalsozialistischen "Denkens" bis 
auf den heutigen Tag. 

20. Der Marxismus als Wirtschafts- und Weltanschauung. 

21. Arbeitsgemeinschaft zu 20. 

8. Tag. 

22. Die finanzielle Ausbeutung des deutschen Volks durch die NSDAP 
und ihre Einrichtungen. 

23. Die Evangelische Kirche in VergangenhMt und Zukunft. 

24. Arbeitsgemeinschaft zu 23. 

9. Tag. 

25. Biologie und Medizin von nationalsozialistischen Grund-
irrtUmern gereinigt. 

26. Die Katholische Kirche als Mittragerin abendlandischer Kultur. 

27. Arbeitsgemeinschaft zu 26. 

10. Tag. 

28. Propaganda und LUg.e. 

29. Die Wiederherstellung des Rechtsstaats (Rechtsstaat ist ein Staat, 
der das Recht. schUtzt, sich selbst daran gebunden hlilt und die 
Fortentwicklung der Rechtsordnung auf der Grundlage allgemein
giiltiger Normen sich zur Aufgabe setzt). 

30. Arbeitsgemeinschaft zu 29. 

11. Tag. 

31. Die staatsnechtliche Lage Deutschlands und die bisherigen wich
tigsten Anordnungen der Milit.arregierung. 
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32. Die sozialen und Erziehungsprobleme als Folgen der natlonal
sozialistischen Herrschaft und des Krieges. 

33. Arbeitsgemeinschaft zu 32. 
12. Tag. 

34. Was muJ3 von 'Oberbleibseln des Nationalsozialismus aus der 
Verwaltung verschwinden? 

35. Di.e Wiedererweckung des Beamtenethos. 
36. Arbeitsgemeinschaft zu 35. 

SchluJ3ansprache. 
D. FUr das leidige Bewertungsproblem bleiben meines Erachtens 

in erster Linie die Kurse zu Ziff. d zu erortern. Aus der friiheren Zeit 
kann man objektiv meines Erachtens allen den en, die ein Verwaltungs
akademiediplom mit Priidikat erworben .haben und nicht Partei
genossen waren, damit also gezeigt haben, daE sie nicht nur urn ihrer 
auEeren Laufbahn willen studiert haben, das Diplom einer akademi
schen PrUfung gleichwerten. FUr die Zukunft muE die Bewertung im 
Einvernehmen mit dem betreffenden Ressort geregelt werden. Sie liegt
in der Tat in den verschiedenen Verwaltungsbereichen verschieden 
und lrann erst endgUltig ge16st werden, wenn es wieder zentrale 
Verwaltungsinstanzen in Deutschland gibt; dann aber muE der Wille 
zu einer sich praktisch auswirkenden- Bewertung der Verwaltungs
akademiediplome endlich in die Tat umgesetzt werden. Bis dahin 
werden sich die Verwaltungsakademiebesucher damit abfinden mUssen, 
daE der primiire Sinn jeder Fortbildung ein ideeller ist. Wer mit Erfolg 
an seiner Fortbildung arbeitet, wird im Dienst Hoherwertiges leisten 
und kann deshalb auf Bevorzugung bei Beforderung und bei sonstigen 
Anlassen rechnen. Es gehort zur FUrsorgepfiicht eines Behorden
vorstehers, solchen besonders fieimgen und in der Regel auch tUchtigen 
BeamtE;n bereits jetzt und ohne besondere VerfUgungen sein Augen
merk zuzuwenden. 

Aber auch der erfolgreiche AbschluE eines Halbjahrskursus nach 
Ziff. e muE mit einer PrUfung abschlieEen, an der Behordenvertreter, 
Dozenten und Gewerkschaften teilnehmen mUEten. Als Ergebnis ware 
die Feststellung "geeignet" oder "ungeeignet" fUr den Beh6rdendienst 
und gegebenenfalls die Beamtenlaufbahn auszusprechen. 

Beriicksichtigt man aIle diese Gesichtspunkte, so erweist sich auch 
die Beamtenfortbildung nicht nur als eine Sonderfrage der Beamten
schaft, sondern geh6rt hinein in die allgemeine Aufgabe der kulturellen 
Erneuerung unseres Vaterlandes. 
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XlV. 
Parteibildung und Kultur. 

A. 1. In der russischen Besatzungszone, insbesondere in Berlin, 
wurde zuerst die Bildung politischer Parteien ermoglicht; dann folg
ten entsprechende Ermachtigungen in den anderen Zonen nach, so 
da~ bis Ende 1945 den politischen Parteien der Weg geebnet war. In 
Berlin hatten sich sogleich vier Parteien teils mit alten Namen, teils 
in neuem, zeitgema~em Gewande als "antifaschistische Parteien" 
konstituiert. Trotz des regen Parteilebens in Berlin kann nicht ge
leugnet werden, da~ anderwarts bei einem erheblichen Teile des 
deutschen Volkes eine starke Abnei!}ung gegen politische Parteien 
iiberhaupt, zum Teil wenigstens gegen aIle im Jahre 1933 vor
handen gewesenen, besteht. Dieser Argwohn stiitzt sich einmal auf 
die Erinnerung an innere Zersplitterung und politische Kampfe, die 
mit dem Siege der schlechtesten Partei, des Nationalsozialismus, 
endeten, dann aber auch auf das Dogma, das deutsche Parteiwesen 
habe bei Losung der Probleme nach dem. vorigen Weltkrieg versagt. 
Dieses Vorurteil wird alsdann ausgedehnt auf die Staatsform, die 
in der Weimarer Verfassung niedergelegt war und die im Hinblick 
auf ihre demokratisch-parlamentarische Grundlage als der deutschen 
Situation, ja vielleicht sogar als dem deutschen Menschen nicht ent
sprechend auch heute noch von vielen abgelehnt wird, die durchaus 
dem Nationalsozialismus feindlich gegeniiberstehen und -standen. 
Bevor ein gesundes Parteiwesen bei uns wieder in Gang kommt, 
miissen derartige innere Widerspriiche iiberwunden werden; es mu~ 
gepriift werden, was an jenen Einwanden gegen Demokratie und 
Parteiwesen berechtigt und was unberechtigt ist. Es gilt daher, zu 
einig.en grundsatzlichen Fragen beizeiten Stellung zu nehmen, bevor 
der Weg zu einer freien, aus unseren praktischen Bediirfnissen er
wachsenen Parteibildung wieder verschiittet ist. Nur so werden wir 
allmahlich zu einem Staatswesen gelangen, des sen Wille auf breitester 
Grundlage im Volke verwurzelt ist, das die innere Starke und selbst
bewu~te Sicherheit bietet, um in der VOlkerfamilie der Welt einmal 
kiinftig wieder positiv mitarbeiten zu konnen, und in dem Terror und 
Diktatur als politische Mittel allgemein verpont sind. 

2. Das Wort J}Demokratie(( - Spharenmusik in den Ohren der 
einen, verwirrender Larm ohne tiefere Bedeutung fUr die anderen -
mii~te erst einmal stark in den Mittelpunkt der politis chen Erziehung 

187 



unseres Volkes gestellt werden, bevor von hier aus unser Staats
wesen neu aufgebaut werden kann. In der Tat ist das Wort mehr
deutig, und zwar sowohl in der politischen Praxis als auch in der 
wissenschaftlichen Terminologie. - so mehrdeutig, daa National
sozialisten wie Goebbels, daraus Kapital schlagend, ausgerechnet 
Nazi-Deutschland als die einzig wahre Demokratie zu nennen 
wagten. Fast aIle Staaten der Welt bezeichnen sich - trotz weit
gehend verschiedener sonstiger Verfassungsformen-als Demokratien; 
begrUndet wird dies damit, daa man dort Uberall regelmamg bei 
Wahlen das Yolk befragt und dabei allen ein gleiches Stimmrecht 
gewiihrt. In SowjetruaIand sind nach Ausmerzung der Kapitalisten, 
Groagrundbesitzer und des zaristischen BUrgertums die Voraus
setzungen fUr die politische gleichberechtigte Mitwirkung aller Werk
tatigen ohne Mehrparteiensystem geschaffen worden; die sowjetische 
Verfassung von 1936 offnete demokratischen Grundelementen den 
Weg. In Landern wie England oder den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, den klassischen Landern der Demokratie, sehen wir 
einen allen Auaenstehenden Bewunderung abnotigenden politischen 
Zustand, der auf das Funktionieren der Demokratie zuriickzufUhren 
ist, wahrend in einer ganzen Anzahl anderer Lander, darunter 
im Deutschen Reich von 1919 bis 1933, trotz aller ernsthaften 
Versuche die Demokratie nicht zu politisch erwiinschten Er
gebnissen gefUhrt hat. An den Mangeln der Gesetzgebung als solcher 
kann das kaum liegen. Konstruktiv betrachtet, hat die Weimarer 
Verfassung die Ideenwelt der Demokratie in einer Weise zusammen
gefaat, die, was die Beriicksichtigung der demokratischen Elemente 
angeht, kaum vollstandiger gedacht werden kann; die formalen Be
stimmungen hatten durchaus die Grundlage einer echten Demokratie 
bieten konnen. Gescheitert ist das Weimarer Unternehmen aus ver
schiedenen GrUnden. Von diesen sollen die auaeren hier nicht weiter 
behandelt werden, so z. B. die psychologische Belastung, daa diese 
Staatsform den verlorenen Krieg liquidieren und sich dadurch mit 
all den aus der Niederlage sich ergebenden Folgerungen belastete, 
oder die gewaltige Wirtschaftsdepression, die das vom Kriege und 
der Inflation sich gerade erholende Deutschland am scharfsten treffen 
muate. Aber unbeschadet des Zusammenhangs der auaeren und 
inneren Griinde gaben doch wohl die letzteren den entscheidenden 
Ausschlag. Die Idee der Demokratie war und ist in Deutschland 
selbst bei zahlreichen ihrer Vertreter noch nicht klar verstanden; 
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erst recht bestand bei ihren Gegnern oder zumindest bei In
differenten vielfach iiberhaupt nur die Absicht, entweder mittels 
der Freiheiten und sonstigen Waffen der Demokratie diese zu be
seitigen oder doch unter MiBachtung fremder Rechte die Demo
kratie als Mittel zur Vergewaltigung Andersdenkender zu benutzen. 
DaB die Demokratie ihr eigenes Ethos hat, daB sie trotz ihrer Ent
stehung aus der QueUe des Rationalismus auch eine tiefere Ideologie, 
ja geradezu einen Mythos entfaltet und daB sie sich mit der politi
schen Tradition eines Landes verbinden mtill, hatten nur wenige 
erfaBt. In England lauft der demokratische Apparat glatt und laut
los ab, und selbst die umstlirzendsten Wahlergebnisse unterbrechen 
nicht die Kontinuitat der Staatsfiihrung. In Deutschland war fast 
das Gegenteil der Fall, selbst bei weit weniger einschneidenden Wahl
ergebnissen. Regierungswechsel in groBer Zahl mit liingeren Inter
regna, Stillstand der parlamentarischen Gesetzgebungsmaschine usw. 
waren die Foige. Auch die im politischen Leben tatigen Deutschen 
hatten und haben zu einem Teil Sinn und Arbeitsweise echter 
Demokratie nicht erfaBt und kleben oft an formalen Vorschriften 
und Moglichkeiten. Schon mehrmals in der Geschichte der Demokratie 
waren MiBverstandnisse bei 'Obernahme von demokratischen Ein-
richtungen aus einem Lande in ein anderes bedeutsam gewesen. Am 
bekanntesten ist das Beispiel Montesquieus, der in seinem De l'Esprit 
des lois im Jahre 1749 englische Zustande wahrheitsgetreu zu iiber
nehmen glaubte, als er die nach ihm benannte, fUr d-as ganze 19. Jahr
hundert auf dem europaischen Kontinent maBgebend gewordene 
Gewaltenteilungslehre entwickelte und dabei in wesentlichen Punkten 
anderes gestaltete. 

Die Weimarer Verfassungsgesetzgeber huldigten dem positivisti
schen Glauben, der bis zum heutigen Tage in aller Welt verbreitet 
ist, man brauche nur in Gesetzesform seinen Willen kundzutun; da
mit sei al:tCh bereits der dabei vorgestellte Plan verwirklicht. Dabei 
wird jedoch mehreres iibersehen, und zwar hier zunachst, daB ein 
Yolk fUr die in einem Gesetz festgelegten Einrichtungen reif sein 
muB. Dies gilt bei Verfassungsgesetzen in besonderem MaBe, weil 
diese in Wirklichkeit zum groBen Teile gar keine Befehle, Normen 
im eigentlichen Sinne, sondern politische Entscheidungen enthalten, 
sich also zunachst gar nicht an den einzelnen mit der Forderung 
bestimmter Handlungen oder Unterlassungen wenden, sondern sich 
unmittelbar fUr eine Geisteshaltung bestimmter Art entscheiden. 
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Diese setzt dann freilich weitere politische Handlungen voraus. 
Mit anderen Worten, von allen am politis chen Leben aktiv Beteiligten, 
also yom Wahler wie yom Abgeordneten, ist zu erwarten, daJ3 sie sich 
bei jeder politis chen Tatigkeit, solange jene politische Grund
entscheidung gilt, innerlich und auJ3erlich auf den in der Verfassung 
bereiteten Boden stellen und von dem aufrichtigen Wunsche beseelt 
sind, von der ihnen durch die Verfassung gebotenen und selbst an
erkannten Plattform aus im Geiste der Verfassung die von ihnen fUr 
richtig befundenen Belange zu vertreten. 

Troizdem wird immer noch bei der Verschiedenartigkeit mensch
licher Interessen und Willensbetatigungen in einem durch differen
zierte Kultur und Zivilisation ausgezeichneten Gemeinwesen ein Aus
einanderstreben politischer Krafte unvermeidlich sein. Aufgabe der 
Verfassung oder sonstiger staatlicher Einrichtungen ist es, in diesem 
ewigen Stirb und Werde des Kraftespiels immer wieder die Mannig
faltigkeit zur Integration (Smend), zur inneren Einheit zu fUhren. 
Die Weimarer Verfassung hatte sorgfaltig allen demokratischen Kraf
ten den Weg geoffnet: den Stromungen in der BevOlkerung durch die 
politischen Parteien und den Reichstag sowie gegen diese selbst in 
der Einrichtung von Volksbegehren und Volksentscheid, den lodera
listischen Interessen der Lander im Reichsrat, den wirtschaftlichen 
Belangen im Reichswirtschaftsrat, den unmittelbaren Staatsinter
essen durch Reichsprasident und Reichsregierung -, sie hatte aber 
nicht genUgend bedacht, daJ3 alles auseinanderfallen und die .Demo
kratie an sich selbst sterben mUsse, wenn die Integrationsfaktoren 
nicht funktionierten. Gedacht - oder vielmehr unbewuJ3t gestaltet 
- waren als solche der Reichsprasident und die Flagge. Diese ver
sagte als Einigungsmoment vollstandig, da sich die schwarz-rot
goldenen Farben nicht einmal bei den amtlichen Stell en des Reichs 
selbst (vgl. die Reichsk,riegsfiagge), viel weniger noch bei der Be
vOlkerung als die anerkannte Einheitsfiagge durchzusetzen vermochte. 
Aber auch der Reichsprasident erflillte seine Funktion nur zum 
kleinen Teil. Er versuchte es, als er gegenUber der Unfiihigkeit des 
Reichstags bei der Gesetzgebung das durch den beriichtigten Art. 48 
RV. nur recht schwachlich gestUtzte Notverordnungsrecht durch
setzte; er versagte bei vielen anderen Fragen. Ob die BemUhung~n des 
damaligen Reichskanzlers Dr. Bruning) dem Reichsprasidenten die 
Integrationsfunktion bewuJ3t zu machen und in einer Verfassungs
und Parteireform die Folgerungen aus dieser Erkenntnis zu ziehen. 
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Erfolg gehabt hatten, wenn der Reichsprasident v.Hindenburg imJahre 
1932 nicht Bruning unvermittelt fallen gelassen und sich fUr von Pap en 
.entschieden ha tte, der die verfassungsrechtlichen Probleme der Weimarer 
Verfassung Uberhaupt nicht erkannte und - iihnlich wie spater die Na
tionalsozialisten -Schwierigkeitenmit Gewaltstreichen lOsen zu konnen 
glaubte, kann dahingestellt bleiben. So ist die Weimarer Republik 
daran gescheitert, nicht daI3 ihr die formalen Grundelemente der 
Demokratie fehUen, sondern daI3 die Integration der demokratischen 
Krafte nicht erreicht wurde und daI3 bei weiten Kreisen der BevOlke
rung weder der ernste Wille zur Demokratie und ihren Konsequenzen 
noch das erforderliche Ethos vorhanden waren. 

3. Es ist hier nicht der Ort, da!! Wesen der Demokratie und deren 
Ethos naher zu umschreiben1). Wie schon betont, herrscht nicht 
einmal in der Wissenschaft Uber den Begriff der Demokratie Einig
keit. Die einen sehen darin die Identitat der Regierer und Regierten 
(Carl Schmitt)und kommen damit dazu zu fordern, daI3, wo Gruppen 
von Menschen zu irgendwelchen Selbstverwaltungskorperschaften 
zusammengeschlossen sind, sie aus dem Wesen der Demokratie heraus 
Autonomie und weitestgehende Selbstandigkeit von allen zentralen 
Stellen haben mUssen, wahrend andere fUr die Demokratie die Herr
schaft des durch ein Parlament reprasentierten Gesamtvolkswillens 
als entscheidend ansehen. Die erstere Form wird vermutlich fUr 
unsere Zukunft eine groI3ere Rolle spielen, die zweite galt fUr die 
Vergangenheit unter der Weimarer Verfassung. 

Auch die mit dem Begriff der Demokratie vielfach in Verbindung ge
brachten Forderungen von Freiheit und Gleichheit stehen in einem 
starken Spannungsverhaltnis. Je starker die Gleichheitsidee durch
gefiihrt wird, um so mehr muI3 die Freiheit beschrankt werden, wie 
umgekehrt jeder Zuwachs an F.reiheit die natUrlicheGleichheit beseitigt. 
Je nachdem wie stark man den eirten oder den anderen Faktor betont, 
setzt man sich fUr eine Individualdemokratie - extreme Form: 
liberale Demokratie - oder sozialistische Demokratie - extreme 
Form: Sozialdemokratie - ein. 

1) Freiheit und Gl,eiehheit sowie Anerkennung der Personliehkeit 
Andersdenkender waren hier zu nennen. Die Opposition erfiillt eine not
wendige Funktion und darf daher nieht vergewaltigt werden. Terror ist 
undemokratiseh. 
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Schon aus den wenigen vorstehenden Bemerkungen erhellt, da~ 
man verschiedene Formen der Demokratie kennt, von denen sich 
jede gern als die Demokratie ausgibt. Rousseau, einer der Viiter der 
modernen Demokratie, ging bekanntlich so weit, nur die unmittel
bare Demokratie, bei der der wahre Volkswille nicht durch Zwischen
schaltung einer Repriisentation, also eines Parlaments, "verfiilscht" 
werden kanne, als echte Demokratie anzuerkennen. Die Demokratie 
mu~, wenn man sie als politische Lebensform brauchen will, stets 
in dem gesamten historischen Entwicklungsbiid eines Landes- gesehen 
werden. Das allen Formen der Demokratie Wesentliche liegt meines, 
Erachtens darin, da~ in der Demokratie die Willensbildung derGesamt
heit aus den Kdiften der Gewaltunterworfenen in einem geordneten 
Verfahren von un ten herauf zu den regierenden Organen ftihrt. 1m 
Gegensatz dazu bringen der autoritiire Staat, die absolute und kon
stitutionelle Monarchie die oberste Willensbildung von oben nach 
unten zur Wirksamkeit. Die Kriiftequellen des gesarmten Volkes 
werden in der Demokratie in den Dienst des Staates gestellt - anders 
als bei der Aristokratie oder dem Klassenstaat, wo nur mehr oder 
weniger gro~e Teile der BevOlkerung an der staatlichen Willens
bildung verfassungsmii~ig beteiligt sind. 

Der in der Demokratie wurzelnde Gleichheitsgedanke muB zu
mindest so weit verwirklicht sein, daB allen Kriiften im Politischen 
diesel ben Chancen gegeben werden. Das bedeutet insbesondere, daB 
sich an Wahlen und Abstimmungen alle mit dem gleichen (oder 
nicht aus sachlichen GrUnden verschiedenen) Stimmgewicht be
teiligen kannen. Ferner mUssen lnstitutionen bestehen, durch die es 
maglich ist, den Willen weiter Volkskreise bis in die StaatsfUhrung 
zur Geltung zu bringen. Daraus folgt, daB ein Pluralwahlsystem 
ebenso zuliissig ist wie Mehrheits- und Verhaltniswahlsysteme, d~ 
irgendeine Art von Parlament da sein mu~, das unmittelbar oder 
mittelbar gewahlt sein und das sich aus einer Wahlkammer oder 
aus einer solchen und weiteren anderweitig zustande gekommenen 
Kammern zusammensetzen kann. Das Freiheitsprinzip in der Demo
kratie erfordert mindestens bei den Wahlen und deren Vorbereitung 
Freiheit der Entscheidung und der MeinungsauBerung sowie die An
erkennung der· Grundfreiheiten des Menschen, wie Glaubens- und Ge
wissensfreiheit und einiger anderer, freilich gesetzlich niiher zu um
schreibender Freiheiten. Es verhindert die Vergewaltigung von Min
derheiten, den en die Chance bleiben muB, selbst irgendwann die 
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Flihrung zu Ubernehmen. Daher ist fUr unsere Verhaltnisse eine 
Demokratie ohne standig mitwirkende Volksmeinung und ohne poli
tische Parteien kaum denkbar. Hinzutreten konnen weitere Erforder
nisse, die zwar nicht begrifflich zur Demokratie gehoren, die aber -
wie z. B. das Wahlgeheimnis - sich als praktisch notwendig zur 
DurchfUhrung der Demokratie erwiesen haben. 

Die im Volke lebendigen politischen, die verschiedensten Lebens
gebiete umfassenden Kriifte mUssen, um in den Dienst der Allgemein
heit gestellt und von unten nach oben gefUhrt werden zu konnen, 
irgendwie schlieBlich organisatorisch erfaf3t werden. Dies ware an 
sich in verschiedenen Formen moglich, und die einzelnen demokrati
schen Staaten kennen auch mannigfaltige Formen, so z. B. die Wahl
modalitiiten. Um den politischen Willen weiter Volkskreise zur 
Geltung zu bringen, sind allgemeine Wahlen die wichtigste Form; 
sie sind aber in groBen Gemeinwesen nur durchfUhrbar, wenn die ver
schiedenen Gruppen organisiert auftreten, zumal auch die Aufstellung 
und Durchsetzung bestimmter Wahlkandidaten MUhe und Kosten ver
ursacht. Beim Verhaltniswahlsystem wird praktisch die Partei und 
tiber sie der Abgeordnete, beim Mehrheitswahlsystem der Mensch 
und Uber ihn erst die Partei gewahlt. Es ist klar, daB beim Verhaltnis
wahl system das Parteiprogramm viel ausfUhrlicner sein und jeder 
Gruppe von Parteianhangern etwas bieten muB; beim Mehrheitswahl
system bUrgt oft der Name des Gewahlten fUr'sein Programm. Sind 
die Abgeordneten ins Parlament gewahlt, so schlieBen sich diejenigen, 
die den gleichen oder verwandten Parteien angehoren', zu "Fraktionen" 
zusammen. Auch bei diesen bildet also die Partei die notwendige Vor
aussetzung, soIl nicht jede planmaBige Arbeit der Abgeordneten im 
Parlament verhindert werden. 

4. Endlich ist noch das Wesen der politischen Partei klarzustellen. 
Nicht jede Gruppie:cung, die sich mit politischen Fragen beschaftigt, 
ist eine politische Partei. Ein Verein fUr Sozialpolitik, eine Interessen
gemeinschaft Gewerbetreibender, eine Arbeitergewerkschaft, eine Ver
einigung von Person-en zur Aussprache Uber politische Fragen usw. 
sind noch keine Parteien. Entscheidend ist vielmehr, daB eine Mehrheit 
von Leuten sich vereinsmaBig organisiert, um von einer bestimmten 
Grundlage aus, die meist in einem Programm festgelegt sein wird, 
EinfluB auf die Entscheidung offentlicher Angelegenheiten im all
gemeinen, insbesondere auf die Staatswillensbildung auszuUben. 
Gerade uns Deutschen muB darliber hinaus gesagt werden, daB nicht 
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jede Meinungsverschiedenheit im offentlichen Leben die Grundlage 
einer Parteibildung sein kann, mag die Gruppe fUr eine solche Meinung 
auch noch so groE sein. Ein Teil der BevOlkerung ist positiv inter
essiert an der Erhohung der Fleischpreise, ein anderer, der sich sogar 
mit diesem zum Teil decken kann, wUnscht die Bekenntnisschule, ein 
dritter vertritt die Sozialisierung der Produktionsmittel, ein vierter 
begehrt einen bestimmten Ausbau der Sozialversicherung usw. WUrde 
man hier jeweils die Parteibildung zulassen, so ware die Zersplitterung 
des deutschen offentlichen Lebens noch viel schlimmer als je zuvor. 
Auch wenn von einer der vorerwahnten Grundlagen aus kUnstlich 
eine bestimmte EinfluEnahme auf alle politischen Fragen vorgetauscht 
wlirde - die frlihere deutsche Wirtschaftspartei ist ein Beispiel -, 
so ware damit noch nicht die Voraussetzung einer politischen Partei 
geschaffen. Da fremde Eingriffe zur Bestimmung, welche Gruppen 
politische Parteien sind, Uberaus unerwlinscht sind, mUssen eigene 
Disziplin und gesunder Instinkt der BevOlkerung zunachst so weit 
herangebildet werden, daB solche Verirrungenunmoglich werden. 
Zugleich muE aber gekIart werden, welche Faktoren Uberhaupt die 
Basis einer Parteibildung abgeben konnen. In vielen Gegenden auf
tauchende Parteigebilde verschiedener und verwandter 'Art zeigen, 
wie wenig solche Grunderkenntnisse Allgemeingut der BevOikerung 
sind. 

B. Gleichviel wie man zu den frliheren Parteien steht, in einem 
demokratischen Gemeinwesen, in dem regelmiiEig Wahlen stattfinden 
werden, wird die politische Partei unentbehrlich sein. Deshalb mUssen 
wir ihre Existenz bejahen und konnen nur versuchen, jetzt, wo wir in 
vielem vollig neu beginnen mUssen, die uns angemessene Form der 
Parteibildung zu finden. Aus diesem Grunde sollen die wichtigsten 
Grundlagen der Parteibildung kurz gekIart werden. Es solI ten sich 
manche Abseitsstehende sagen, daE, wenn die sachlich denkenden, 
anstandigen Menschen dem Parte i- und damit dem politischen Leben 
fernbleiben, sie sich nicht wundern und dann beklagen dUrfen, wenn 
wieder Phantasten und Verbrecher das politische Ruder in die Hand 
nehmen. Anders als unter der Diktatur kann man in der Demokratie 
durch verantwortungsbewuEte Mitarbeit am politischen und Partei
leben vorhandenen MiEstanden entgegenwirken. Deshalb darf sich in 
der Demokratie niemand liber irgendwelche unerfreulichen Zustande, 
Korruption usw, beklagen, solange er nicht durch volle Ausnutzung 
aller ihm gewiihrten Moglichkeiten dagegen angekiimpft hat. Wer aus 
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Tragheit, Uninteressiertheit oder gar personlicher Feigheit sich nicht 
fUr die Ideale und Interessen aktiv einsetzt, die ihm am Herzen liegen, 
muB selbst die Folgen tragen. 

1. Grundlage der Parteibildung kann sein die Weltanschauung im 
weitesten'Sinne. 

a) ReligiOse Gruppen) etwa die Angehorigen bestimmter Bekennt
nisse, konnen sich zusammenschlieBen, um das gesamte politische 
Leben eines Staates nach ihren Grundsatzen zu beeinflussen und zu 
meistern. So kennen wir in manchen Landern katholische Parteien. 
Es ist aber auch die Erweiterung zu einer christlichen Partei moglich. 
Vorausgesetzt ist dabei freilich eine dem Liberalismus nicht sslbst
verstandliche Wahrheit, daB namlich Religion nicht Privatsache ist, 
sondern daB der religiose, besonders der christlicheo Glaube fUr viele 
Grundfragen des offentlichen Lebens, z. B. in Kulturfragen, in der 
Sozialpolitik, in der auf VOlkerverstandigung ausgerichteten AuBen
politik, ja selbst in vielen Wirtscbaftsfragen, fUr den Menschen eine 
bestimmte Stellungnahme fordert. Wenn Gottes Auftrag, sich die Erde 
untertan zu machen, und der christliche Missionsgedanke, das Reieh 
Cottes auszubreiten, ernst genommen werden, so folgt daraus aucheine 
bestimmte HaUung im offentlichen Leben, die durchaus die Basis einer 
politis chen Partei bilden kann. Da aber zum Wesen der politischen 
Partei eine Ausrichtung gegen andere gehort, ware Raum fUr eine 
solche Partei nur, wo die christliche Lebensauffassung ernstlich in 
Frage gestellt ist und wo andere Gruppen andere als christliche, ins
besondere un- oder gar antichristliche Losungen fordern. Anderer
seits ist zwar die christliche Religion an die Kirche gebunden; mit 
einer christlichen Partei konnen aber auch solche zusammengehen, 
die die christlichen Grundsatze im offentlichen Leben durchgesetzt 
wUnschen, fUr ihre Person aber die Kirche als gottliche Institution 
llicht glauben bejahen zu konnen. Diese letztere Gruppe wird sich im 
protestantischell Lager angesichts der Verschiedenheit des Kirchen
begriffs im Protestantismus und Katholizismus haufiger finden als bei 
Katholiken. 

Was fUr christliche Gruppen gilt, kann naturgemaB auch auf andere 
religiose Gemeipschaften angewandt werden. BloB ist zu berUck
sichtigell, daB der moderne GroBstaat wie auch die Gemeinde mit ganz 
wenigen Gruppen auskommen mUssen, und daB es deshalb unsinnig 
ware, wenn kleinere Gruppen wie etwa die Anthroposophen eine 
eigene Partei griinden wUrden. Notwelldig ist ferner, daB die Parteien 

Peters, Zwischen Gestern und Morgen 14 195 



sich in vielen grundlegenden Dingen deutlich unterscheiden. Ge
trennte Parteien fiir Katholiken und Protestanten wiiren daher heute 
in Deutschland nicht nur geschichtlich iiberholt, sondern anliiBlich des 
jetzt endgiiltig erreichten weitgehendep Zusammengehens der christ
lichen Bekenntnisse und der gegenseitigen Toleranz von vornherein 
MiBgeburten. Der Augenblick scheint gekommen, politisch die Folgen 
der Reformation in Deutschland zu beseitigen - ein Ziel der CDU. 

b) Dagegen konnen auch nichtreligiOse Weltanschauungen als 
Basis fiir Parteibildungen dienen, so z. B. die materialistische Ge
schichtsauffassung des Marxismus, der Atheismus und Pantheismus. 
sofern sich ihre Anhiinger iiber das Negative hinaus zu einem 
positiven politischen Programm zusammenfinden. Das ist zweifellos 
der Fall beim Marxismus, der im Kommunismus und in der Sozialisti
schen Einheitspartei auBer der. :r.naterialistischen Weltanschauung ein 
umfasselldes politisches Programm verwirklicht, das von eiller groBell 
Zahl von Anhiingern bejaht wird. Von hierher iiber den gemeinsamen 
Sozialismus erhiilt auch die Sozialdemokratie ihre gemiiBigte welt
anschauliche Grundlage. 

c) In die Gruppe der weltanschaulichen Parteibildungselemente 
gehoren auch Individualismus, Personalismus und Kollektivismus. 
Die Elltwicklung aus dem extremen Individualismus liberaler Pragung 
zum extremen Kollektivismus des N ationalsozialismus hat einen sehr 
groi3en Teil der BevOlkerung sich automatisch um die Frage der 
SteHung zur Einzelpersonlichkeit gruppieren lassen. Der Individualis
mus, der die groBtmogliche Freiheit des einzelnen in Wirtschaft, 
Sozia1leben, Kultur und in der Privatsphiire erstrebt, lehnt jegliche 
nicht unbedingt gebotene Bindung des Individuums ab; der Liberalis
mus des 19. Jahrhunderts war Verfechter eines Standpunktes, auf 
Grund dessen der Einzelne Selbstzweck ist und die Gemeinschafts
formen mit dem daraus entstehenden Zwang als unerwiinschte Frei
heitsbeschriinkungen angesehen werden. Der KoHektivismus sucht 
alles Wesentliche in der Gemeinschaft; der einzelne hat sich selbstlos 
einzuordnen und seine Individualitiit der Gesamtheit gegeniiber 
schlieBlich aufzugeben. Der Mensch ist um der Gemeinschaft willen 
vorhanden; nur soweit er ihr dient und "niitzt", hat er Wert. Zwischen 
beiden Extremen bemiiht sich um eine maBvolle HaUung der Per
sonalismus, der zwar die Selbstverantwortlichkeit und den Eigenwert 
der Einzelpersonlichkeit bejaht, diese aber durch die anerkannte 
Existenzberechtigung der natiirlichen (Familie, Volk) , freiwillig ge-
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bildeten (Staat, Berufsvereine) und libernatiirlichen (Kirche) Gemein
schaften in ihrer freien Betlitigung beschrlinkt. In der praktischen 
Auswirkung dieser drei Auffassungen ergeben sich grundlegende 
Verschiedenheiten auf den meisten Gebieten des offentlichen Lebens. 

d) Endlich kann Grundlage der Parteibildung sein die Verschieden
artigkeit der Auffassung liber das Verhiiltnis von Diesseits und Jen
seits, die sich nicht mit den unter a) und b) erwlihnten Gruppen zu 
decken braucht, wenn sie sie auch teilweise mitumfaJ3t. Hier kann ein 
Mythos das einigende Moment darstellen. Praktisch haben diese 
Probleme bei uns jedoch keine Bedeutung. 

2. Eine breite Basis in der Parteigliederung nehmen die ver
schiedenen Wirtscha/tsanschauungen ein. 

a) Vielfach wird die Verstaatlichung aZZer Produktionsmittel, ein
schlieElich des Grund und Bodens, gefordert, was eine vollige Um
bildung unserer Wirtschaftsordnung zum Gegenstand haben wiirde. 
Diesem Kommunismus gegenliber, der eine Art des Sozialismus ist, 
wird diejenige Form des Sozialismus gegeniibergestellt, deren Wesen 
in der wirtschaftsleitenden Funktion des Staats gesehen wird, wobei 
die Produktionsmittel selbst groJ3tenteils in Privathand bleiben 
konnen, wlihrend die Verteilung der Wirtschaftsaufgaben, die Zu
weisung von Rohstoffen, die Marktaufteilung usw. weitestgehend 
Sache offentlicher Behorden ist. Beiden Formen des Sozialismus steht 
der Kapitalismus gegeniiber, der im wesentlichen die Produktions
mittel in die Hand des Privatunternehmers - freilich oft von 
Kapitalansammlungen auf korperschaftlicher Grundlage - legt und 
die wirtschaftlich bedeutsamen Entscheidungen dem freien Spiel der 
Krlifte iiberlliJ3t. Zwischen Sozialismus und Kapitalismus, aber wegen 
seiner ethischen Grundeinstellung zum Teil auf anderer Ebene, liegt der 
sog. christliche Sozialismus oder Solidarismus, der die Pflicht gegen
fiber der Allgemeinheit und die Solidaritlit des ganzen Volkes auch 
im Wirtschaftlichen betont und daraus stlirkere Eingriffe des Staates 
in das Wirtschaftsleben ableitet; er geht von der ethischen Ver
pflichtung und Bindung jedes Privateigentums zugunsten der All
gemeinheit aus. 

b) Denkbar ist auch eine Parteibild~tng nach Wirtscha/tszweigen, 
wie sie besonders innerhalb der Gemeinden friiher eine Rolle spielte. 
So konnen slch die Gewerbetreibenden zu einer, die Landwirte zu 
einer anderen, die sonstigen Gruppen der Bevolkerung, also die Nur
konsumenten, zu einer dritten Partei zusammenschlieJ3en. Hier ist die 
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Art des Besitzes das entscheidende Element. So hat etwa eine "Partei 
von Weinbauern und Gartnern" nur dann wirklich Sinn, wenn auch 
die Ubrigen Volksgruppen auf der Grundlage des Besitzes und der 
Wirtschaftsform sich zusammenschlieBen. Am wichtigsten ist die 
propagierte reine "Arbeiterpartei", die freilich iI1 der heutigen Praxis 
sich nicht auf Handarbeiter beschranken will. - 1m weitesten Sinne 
kann so gar ausnahmsweise die Gleichartigkeit des Berufs partei
bildend wirken. 

Die Parteigliederung in Besitzende und Besitzlose spielte im Laufe 
der Geschichte wiederholt eine Rolle. Sie wurde dann weitgehend auf
gelost durch die Parteiung nach Standen und Klassen, die in der 
Franzosischen Revolution den dritten Stand und in der modernen Zeit 
das Proletariat auch als politische Partei in Erscheinung treten lieB. 
Da die Klasse auf dem GefUhl wirtschaftlicher Zusammengehorigkeit 
beruht, ist die Parteiung nach Klassen mit dieser Einteilung eng 
verwandt. 

3. Eine der altesten Parteigliederungen ist die in Konservative und 
Libemle; sie scheint einer Einstellung aus ZweckmaBigkeitsgriinden 
zu entsprechen, wenn sie auch urspriinglich vielfach in der ver
schiedenen Anlage der Menschen, in Weltanschauungen usw. begriindet 
liegt. Gerade in ihrem Ursprungsland England verbindet sich mit 
dem jeweiligen Parteiprogramm weit mehr Opportunismus als 
Prinzipielles. Grundsatzlich scheiden sich hier diejenigen, die die 
Werte des Bestehenden moglichst erhalten (conservare) wollen, von 
'denen, die revolutionar fortschrittlich eingestellt sind. Wenn daneben 
eine Arbeiterpartei entsteht und sich voll entfaltet, so liegen deren 
Grundlagen auf einer anderen Ebene, was aber angesichts des er
wahnten Opportunismus gegeniiber Tagesfragen fUr das englische 
Parteiwesen keine Schwierigkeit bedeutete. Dagegen ist es durchaus 
moglich, daB daneben eine revolutionar fortschrittliche Partei tritt, 
wie wir sie in der Kaiserzeit in Deutschland in der Sozialdemokratie 
gegeniiper Liberalen und Konservativen hatten, und wie sie in Eng
land in der schwachen Gruppe der Kommunisten sich verkorpert. 

4. Parteien kann zur Entstehung bringen die Haltung zur Staats
form; Republikaner und Monarchisten bilden hier den wichtigsten 
Gegensatz, wie er in manchen Landern, in denen die Monarchie 
problematisch geworden oder gerade beseitigt war, zu entsprechenden 
Parteibildungen gefUhrt hat. Aber darliber hinaus konnen auch andere 
Verfassungsfragen Grundelement der Parteibildung sein. 1m Jahre 
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1919 bestand der Kernunterschied zwischen Mehrheits- und Unab
h1ingigen Sozialdemokraten in der Verschiedenheit ihrer Stellung zur 
Demokratie und R1iterepublik. Bis 1918 vertraten die Liberalen im 
Reich die Beibehaltung der konstitutionellen Monarchie, w1ihrend die 
Fortschrittler die parlamentarische Monarchie erstrebten. Auch die 
Unterscheidung von Republikanern und Demokraten in den Ver
einigten .staaten von Nordamerika wurzelt urspriinglich in Ver
fassungsfragen. 

5. Verschiedenheiten des Volkstums konnen die Grundlage von 
Parteien sein; dies spielt besonders bei Vorhandensein starker volki
scher Minderheiten eine Rolle. In der a\ten Tschechoslowakei (1919 
bis 1939), in den Polen im Deutschen Reichstag bis 1918 finden wir 
Beispiele dieser Art. Das die Mehrheit im Staate repr1isentierende 
Volkstum pfiegt sich auf dieser Basis nicht zu organisieren, weil hier 
andere wichtigere Interessen als streitig empfunden werden als das 
fUr'die Mehrheit gewohnlich in keiner Weise bedrohte Volkstum. -
Damit hangt die Vertretung nationalistischer Interessen zusammen, 
die als Gegenpartei liber- oder internationale Gruppen zur Entstehung 
bringen. 

6. Wiederholt nndet slch in der Parteigeschichte der verschiedenen 
Staaten der Fall, daI3 die Parteibildung einfach in der Gefolgschaft 
gegenilber einer bestimmten Personlichkeit besteht, die erst nach 
und nach ein Parteiprogramm entwirft und bekanntgibt. Das war die 
Basis der Entstehung der Nationalsozialistischen Partei, deren einigen
des Band Adolf Hitler, nicht das wenig sagende, liberdies nach der 
Machtlibernahme weitgehend unbeachtet gebliebene Parteiprogramm 
war. 

7. Bestimrmte Zeitfragen konnen Parteien zur Entstehung bringen. 
Freilich unterl1iI3t man meist sp1iter die Auflosung, wenn der AnlaI3 
l1ingst beseitigt ist. Imperialismus kann mindestens zeitweise ebenso 
parteibildende Kraft entfalten wie die Stellung zu einer Wehrrnacht 
(Militarismus). Nicht selten finden derartige Gruppen eine Einigung 
im Negativen, im Kampfe gegen eine vermeintliche akute Gefahr. 

8. Umgekehrt wirkt auch im politis chen Leben die Schwerkraft de8 
Bestehenden dahin, bei Neugrlindung von Parteien auf Erneuerung 
frilherer ZU8tande zuriickzugreifen. Wenn auch solche Restaurationen 
und reaktionare, d. h. einen frliheren Zustand wieder erstrebende 
Stromungen meist daran scheitern, daI3 sie das Unmogliche verwirk
lichen wollen, eine geschichtliche, tote Vergangenheit wieder zu neuem 
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Leben zu erwecken, so wird eine solche Wiederherstellung des Alten 
doch gern versucht, weil sie iiuBerlich am einfachsten ist, wenig 
Nachdenken und Ideen erfordert und selbsttiitig die gleichen Menschen 
und Gruppen wieder an die Macht bringt, denen diese vorher - wie 
sie glauben: zu Unrecht - entrissen wurde. 

9. Bei der Parteibildung konnen auch mehrere Krii/te und Momente 
zusammenwirken. So ist bekannt, daB z. B. konservative und mon
archistische Kriifte sich oft paaren und manchmal noch kapitalistische 
in sich aufnehmen. Sozialismus verbindet sich oft genug mit den 
Besitzlosen, die ihrerseits nicht selten wieder Revolutioniire sind. 
Beim Nationalsozialismus verband sich die Personlichkeit Hitlers 
mit kollektivistischen und nationalistischen Elementen. Weitere Bei
spiele solcher Verbindungen lieBen sich leicht beibringen. 

C. Betrachten wir unter diesen Gesichtspunkten die Parteien in 
Deutschland im An/ang des Jahres 1933 und beschriinken wir uns 
dabei der Einfachheit halher auf PreuBen1 ), so ergeben sich - kurz 
zusammengefaBt - folgende Gesichtspunkte: 

In allen Programmen fiillt die AusfUhrlichkeit auf, mit der sie zu 
den einzelnen Sachgebieten Stellung nehmen; dabei erkennt man den 
tiefen sittlichen Ernst, mit dem man in der Weimarer Zeit die 
Probleme der Nachkriegszeit seitens der verschiedenen Gruppen 
meistern wollte. Die aufgestellten Grundsiitze sind in den meisten 
Fallen so schon und ideal, daB nach den Parteiprogrammen die 
Entscheidung den Wiihlern sehr schwer gefallen sein dUrfte, wem 
sie ihre Stimme geben sollten. Am wichtigsten war in de.r Praxis, 
worauf eine Partei den Hauptakzent legte oder was in ihrem Pro
gramm fehlte, weniger was positiv darin zu lesen war. Aus dem 
Programm der NSDAP kann man kaum etwas von all den ScheuB
lichkeiten erschlieBen, die fUr diese Partei nach ihrer Machtergreifung 
durchaus charakteristisch waren und die man aus der personlichen 
Kenntnis ihrer FUhrer weit eher erahnen konnte. Wer die alten 
Parteien wirklich in ihrem Wesen erfassen wollte, konnte sich die 
Arbeit ersparen, allzu tief in die Programme zu schauen; das 
Entscheidende lag in einigen wenigen Merkmalen, so bei der 
Kommunistischen Partei in der Idee des radikalen Klassenkampfes 
und der materialistischen Weltanschuung sowie in der yom alten 
Sozialismus Ubernommenen krassen revolutionaren HaUung gegen 

1) Vgl. Handbuch des PreuB. Landtags 1933. 
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Kapitalismus, Burgertum und gegen die regierenden Klassen sowie 
gegen die christlichen Kirchen. Die Sozialdemokratie huldigte dem
gegenuber einem gemaBigten Mandsmus und war durch ihre ent
scheidende Mitarbeit am Weimarer Staat vielfach in die Verteidigung 
der Demokratie gegenuber der Forderung der Herrschaft des 
Proletariats gedrangt. Staatspartei und Volkspartei waren liberal
individualistische Gruppen, von denen fUr letztere die enge 
Verknupfung mit der Schwerindustrie entscheidend war. Beide 
Parteien hatten einen gro~en TE;lil der Intellektuellen unter ihrer 
Wahlerschaft und stellten sich entsprechend ein. Das Zentrum war 
die Vertreterin der christlichen, wenn nicht gar der katholischen 
Interessen im offentlichen Leben. Von der umfassenden Schau der 
katholischen Kirche und des Naturrechts leitete es seine SteHung 
zu den Gegenwartsproblemen vom Grundsiitzlichen her ab; es war 
aber als Partei der Mitte durch die Notwendigkeit seiner Beteiligung 
am Zustandekommen von Regierungen zu mannigfachenKompromissen 
nach rechts und links gezwungen. Wenn durch seine allen Volks
teilen angehorenden Wiihlerschichten bereits in vielen praktischen 
Fragen eine Zusammenarbeit mit anderen Gruppen unter Gesichts
punkten der Opportunitiit erforderlich geworden war, so fuhrte die 
hiiufige Regierungsbeteiligung zu den verschiedensten Belastungen 
vom Standpunkte des Au~enstehenden. Fur die Deutschnationalen 
waren charakteristisch eine starke monarchistische Stromung sowie 
die Betonung agrarischer, militaristischer und protestantischer 
Interessen, dabei eine ausgepriigt antimarxistische Einstellung. Die 
Nationalsozialisten bezeichneten sich als nationalistisch und 
soziaiistisch. Typisch fUr sie waren eine radikal antisemitische Ein
stellung, ihre Ablehnung jedes wirklichen Christentums und eine anti
demokratische, parlamentsfeindliche Haltung mit· dem ausgepriigten 
Willen zu den Formen der Diktatur und zur Alleinherrschaft der 
eigenen Partei. Daneben spielten kleine Splitterparteien wie die 
Bayerische Volkspartei und die Deutsch-Hannoversche Partei mit 
ihren betont foderalistischen Einstellungen, die Wirtschaftspartei als 
eine auf die wirtschaftlichen Interessen des Mittelstandes aus
gerichtete Gruppe sowie andere bedeutungslose Parteien (z. B. 
Christlich-sozialer Volksdienst) keine nennenswerte Rolle. 

Tatsiichlich waren also die ausfUhrlichen Parteiprogramme kaum 
ausschlaggebend. Da sie die Parteien von vornherein fUr die 
Behandlung vieler Fragen festlegen sollten, da anderseits die politische 
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Praxis dann diese Parteien zu vorzeitiger Festlegung gezwungen hatte, 
muBten sich die Programme vielfach in sehr allgemein gehaItenen 
Formulierungen ergehen. Dadurch wurde das Bild unserer Parteien 
widerspruchsvoll und unklar. 

D .. Werfen wir nun einen Blick auf Gegenwart und Zukunft, so 
ergeben sich meines Erachtens nach~tehende Fragen: 1. Was spricht 
fUr die Wiedererstehung - ganzlich o!ier verandert - des aIten 
deutschen Parteiwesens, was dagegen? 2. Kann und soIl das aIte 
Parteiwesen auch in den Gemeindeverwaltungen wiedererstehen? 
3. Sind die Antworten auf vorstehende Fragen von der Kenntnis des 
kUnftigen Wahlrechts abhangig? 4. Welche sonstigen Moglichkeiten 
der Parteibildung - von der Sache her gesehen - gibt es zur Zeit 
in Deutschland? 5. 1st bei dem Neuerstehen von Parteien die 
tlberflihrung der aIten Parteien in ein neues Parteisystem moglich? 

Zu 1. Aus der FUlIe der Argumente fUr und wider die Restauration 
des Parteiwesens seien nur die wichtigsten genannt. 

a) Fur die Wiederaufnahme des alten Parteiwesens sprechen 
zunachst gewisse organisatorische Erleichterungen. Die Deutschen 
verbinden mit jeder der groBen Parteien gewisse Vorstellungen, die 
ihnen die politische Orientierung ohne weiteres ermoglichen. Der 
Apparat der einzelnen Parteien hatte seine Organisation im Lande
drauBen; man kann an Bekanntes anknUpfen und hat sogar vielfach 
noch die gleichen Menschen fUr Aufgaben zur Verfligung, die sie 
ohne Neueinflihrung sogleich wieder aufnehmen konnen. 

Hinzu kommt, daB eine wiederkehrende alte Partei die anderen 
autolfnatisch ermutigt, auch wieder in die Arena zu treten. Wenn 
beispielsweise die Kommunistische Partei, deren Wiedererscheinen 
zunachst am wenigsten problematisch war, und die als erste vieler
orts die alte Arbeit wieder aufgenommen hatte, agitatorisch in 
Tatigkeit tritt, so mUssen die Nichtkommunisten, zunachst die alten 
Sozialdemokraten, dann aber auch aIle sogenannten bUrgerlichen 
Gruppen fUrchten, daB die von ihnen vertretenen 1deen mangels 
jeglicher Gegenwirkung nicht zum Durchbruch oder gar zur· 
Anerkennung kommen, und werden gezwungen, auf dem Plane zu 
erscheinen, bevor noch die Grundfragen Uber das FUr und Wider der 
Wiederkehr der alten Parteien geklart sind. Zur Begriindung wird 
dann ideologisch meist angefUhrt, daB in der Tat ein nicht geringer 
Teil der Probleme aus der Zeit vor 1933 noch gegenwartsnahe sei lind 
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da13 die umfassende Weite der alten Parteiprogramme auch den 
heutigen Bediirfnissen Rechnung zu tragen vermoge. 

Neue Ideen sind ebenso selten wie praktisch durchfiihrbare 
VorschUige zur Uberwindung unserer materiellen und geistigen Not. 
Beim Mangel eigener Gedanken ist es am bequemsten, sich auf einen 
Standort zuriickzuziehen, der angeblich nur wegen der Gewaltakte 
eines Gegners, dessen Macht nun gebrochen ist, aufgegeben werden 
mu13te, der aber - wie man unterstellt - weder damals noch heute 
seine innere Berechtigung verloren hat. 

Demokratie und Wahlen erfordern nicht nur einen guten Willen 
und abstrakte Sachkenntnis, sondern auch ein gut Teil Routine. Man 
kann ein Parteiwesen entweder von der starken Idee her organisieren 
oder kann es zunachst um eine schwache Idee herum aufbauen und 
nachtraglich den gedanklichen Jnhalt einfUgen. Man leistet dann der 
Zukunft den besten Dienst, wenn man die routinierten Parteimanner 
und Parlamentarier erst einmal einsetzt, urn der Fortentwicklung und 
dem Aufbau fUr die Zukunft die Wege au13erlich zu ebnen. 

Eminent praktisch ist dabei die Tatsache, da13 Fuhrerpersonlich
keiten, die - nicht blo13 illegal und insgeheim fUr einen kleinen 
Kreis ma13geblich - die politische Leitung neuer Parteien und der 
Politik im ganzen iibernehmen konnten, seit 1933 nicht mehr hervor
treten konnten. Wer also fUr die politische Fiihrung in Betracht 
kommt, entstammt im Augenblick meist irgendwie dem alten Partei
wesen. Dabei werden manche - wie z. B. Dr. Heinrich Bruning -
sich noch eines durch den Ablauf der spateren Ereignisse vielleicht 
sagar gesteigerten Ansehens erfreuen; andere freilich - wie z. B. 
Hugenberg -- haben jedes Vertrauen, auch bei ihren dereinstigen 
Anhangern, eingebii13h Aber auch sonst bringt das alte Parteiwesen 
die als fiihrende Politiker in Betracht kommenden Personlichkeiten, 
die noch weiten Kreillen bekannt sind, wieder in den Vordergrund. 
Das kann zweifellos ein V orteil sein; er ist es dann, wenn die aus den 
alten Parteien zunachst wieder hervortretenden Krafte geniigend 
Selbstlosigkeit besitzen, nach dem Wiederaufbau der Partei in gro13em 
Umfange jiingeren Personlichkeiten ihren Platz zu raumen. 

b) Gegen die Wiederkehr der alten Parteien sprechen nicht minder 
gewichtige Griinde. 

Der durch den Nationalsozialismus herbeigefiihrte katastrophale 
Zusammenbruch hat plotzlich neue Fragestellungen hervortreten 
lassen und ermoglicht Losungen, die vor zwolf Jahren noch undenkbar 
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gewesen waren, die jetzt aber, wo wir vor einem Nichts stehen, 
absolut in den Bereich der Moglichkeit getreten sind. So hat uns die 
Zerstorung unseres Vaterlandes klar vor Augen gefiihrt, da13 aIle 
nationalistischen und imperialistischen Bestrebungen uns nur noch 
tiefer ins UnglUck stUrzen wiirden, und da13 unsere N otlage nur yom 
Geistig-Kulturellen und yom Wirtschaftlichen her beseitigt werden 
kann. 1m KultureZlen werden wir den Anschlu13 an die evolutionar 
weiterzuentwickelnde abendliindische Kulturidee wieder bewu13t erstre
ben, das uns aIle mit der Vergangenheit und Gegenwart einigende 
Band der abendlandischen Kulturgemeinschaft neu knUpfen 
mUssen und die Synthese zwischen Westen und Osten zu gewinnen 
haben. 1m Kulturellen liegt fUr uns das Eingangstor in die uns heute 
vielfach noch feindselig ablehnende Welt. Wir werden statt rassischer 
'Oberheblichkeit und statt eines auf militarischer und nationalistischer 
Machtentfaltung aufgebauten Imperialismus endgiiltig unsere 
Stellung in Europa auf andere Weise wieder erstreiten mUssen: indem 
wir das Gewicht unserer Arbeit in die Welt des Geistigen verlegen 
und unser Existenzproblem - geistig und wirtschaftlich - dadurch 
lOsen, da13 wir die geistige Werkstatt, das Laboratorium der zivili
sierten Welt und ein Zentrum geistiger Kultur werden und die Ideen 
des heranstUrmenden Ostens mit dem bewahrten Gedankengut des 
Westens zu einer inneren Einheit fUhren. Das alles setzt aber voraus, 
da13 wir - ausgehend von der Idee der Einheit der abendlandischen 
Kultur - in viel umspannenderem Rahmen als bisher bewu13t alle 
Kulturzweige pflegen, vertiefen und die erarbeiteten Ergebnisse in 
die Welt ausstrahlen. AIle Kulturschaffenden und Kulturvermittler 
in Deutschland haben hier die einmalige Chance, nicht nur ihre eigene 
Existenz geistig und materiell neu zu begrUnden, sondern darliber 
hinaus, durch die Verirrungen der Vergangenheit belehrt, flir das 
deutsche Mitteleuropa eine ne\le, dauerhafte, friedliche Mission zu 
verwirklichen. Wie man sieht, vollig neue Problemstellungen, an die 
mit dem Uberkommenen Parteiwesen schon deshalb nur sehr unvoIl
kommen heranzukommen ist, weil die Basis der Parteien zu schmal 
ist, als da13 eine einzelne der frUheren Parteien dieses Ziel erfolgreich 
propagieren und den Boden zu seiner Verwirklichung ebnen konnte. 

Aber auch im zweiten gro13en Bereich, im Wirtschaftlichen, hat 
sich die Problemstellung vollig verandert. Den Unterschied zwischen 
Besitzenden und Besitzlosen gibt es praktisch kaum mehr. Wirkliche 
Trager gro13er Vermogen und entscheidender Produktionsmittel sind 

204 



:zurzeit bei uns nicht oder nur in so verschwindend geringer Zahl 
vorhanden, da~ die Stellungnahme zu ihnen als Basis der Partei
bildung nicht meh~ ausreicht. Fast das ganze deutsche Volk ist durch 
die wahnsinnige Politik Hitlers und seiner Anhanger besitzlos 
geworden, mag der eine oder andere in den vom Kriege am wenigsten 
heimgesuchten Gegenden auch noch seinen Grundbesitz und seinen 
Hausrat behalten haben. Bei vielen, die friiher die Sozialisierung 
gewisser Produktionsmittel energisch ablehnten, hat sich ein Wandel 
der Auffassungen vollzogen, wie aber auch umgekehrt manche, die 
einstmals von dem Staate, seinen Zwangsma~nahmen und seinen Ein
sichten alles Heil erwarteten, durch zwOlfjahrige Erfahrungen belehrt 
sind, da~ die Vergemeinschaftung des wirtschaftlichen und politischen 
Lebens doch nicht der Weisheit letzter Schlu~ ist. Wir sind wahr
scheinlich fast alle weniger doktrinar geworden! Wo unserer Not 
durch sozialisierende Ma~nahmen gesteuert werden kann, wird das 
niemand ablehnen. Anderseits werden insbesondere unsere Auslands
beziehungen, speziell Import und Export, nur durch die personlichen 
Beziehungen und die Initiative des freien Unternehmers wieder in 
Gang kommen, niemals durch unseren heute gar nicht mehr wirk
samen Staal oder durch Provinzen, St1idte usw. Daraus folgt, da~ die 
wirtschaftspolitischen Losungsversuche der nachsten Zukunft ver
mutlich ehemalige politische Gegner wieder naher zusammenfUhren 
werden. 

Die gewaltigen Naturkrafte der Atomzertriimmerung belasten einen 
neuen Krieg mit dem Risiko der Vernichtung ganzer Kontinente. Wer 
also nicht schon aus ethischen GrUnden den Frieden erstrebt, sonte 
sich aus praktischen Erwagungen der Erhaltung der Menschheit sowie 
aller Kultur und Zivilisation dafUr energisch einsetzen. Amerikas 
Prasident Truman hat wiederholt auf die ideellen und nUchternen 
Griinde gegen einen neuen Krieg hingewiesen. Stalin, England, USA 
und China betonen - trotz verschiedener gegenseitiger Spannungen, 
deren es stets und Uberall irgendwelche geben wird :....- iiberzeugend 
ihren unbedingten Friedenswillen. Deutschland konnte durch jeden 
etwaigen neuen Krieg nur noch mehr verlieren, jedenfalls nichts 
gewinnen. Damit wird der Pazifismus nicht mehr Unterscheidungs
merkmal, sondern gemeinsame Forderung aller deutschen Parteien. 

Endlich hat uns der Zusammenbruch gelehrt, da~ Skeptizismus und 
innere Zersplitterung nur immer weiter in die Katastrophe fUhren, 
da~ wir wieder an die Existenz absoluter Wahrheiten glauben, da~ 
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wir wieder - nicht rassegebundene, nach Opportunitat wechselnde, 
sondern - allgemeingUltige, fUr alle Menschen, auch fUr den Staat, 
verbindliche ethische und rechtliche Normen anerkennen mUssen und 
daB die Stellung der Einzelpersonlichkeit innerhalb der Gemeinschaft 
nach der UnterdrUckung durch den Nationalsozialismus dringend 
einer Nachpriifung bedarf. 

Aus all dem, was hier nur andeutungs- und beispielsweise aufgezeigt 
werden kann, ergibt sich aber, daB wir vor neuen Fragestellungen 
stehen, die den Zweifel berechtigt erscheinen lassen, ob die alte 
Parteikonstellation dem noch gewachsen ist. 

1st so schon die gesamte politische Grundlage von der inner
politischen Aufgabe her verandert, so ist sie es bisher erst recht 
aulJenpolitisch. Wir haben die Besatzungsmachte im Lande; das 
erfordert eine klare, taktvolle Haltung. Je weniger Belastungen aus 
frUherer Zeit Ubernommen werden mUssen, um so besser! 

Hinzu tritt ein praktisches Argument: In allen Volksschichten 
gibt es, wie oben ausgefUhrt, zahlreiche Menschen, die von den 
friiheren Parteien nichts wissen wollen. Die einen machen diese 
Parteien fUr aIle Mangel verantwortlich, die vor 1933 tatsachlich 
oder vermeintlich bestanden, werfen ihnen vor, daB sie aus Partei
egoismus dem Reich als solchem schwer geschadet hatten und daB 
sie ihrer Aufgabe im Reichstag so wenig gewachsen gewesen waren, 
daB nur durch ein Notverordnungsrecht die Gesetzgebung Uberhaupt 
aufrechterhalten geblieben seL Sie glauben, daB der MiBstand allzu 
haufiger Regierungswechsel auf dem Unverstaridnis der Parteien 
beruhte, daB das Aufkommen des Nationalsozialismus verfehlter 
Parteipolitik zuzuschreiben und daB schlieBlich sogar die Machtlosig
keit gegenUber der Arbeitslosigkeit von 1930-1933 Schuld del' 
politischen Parteien gewesen seL Es ist bedeutungslos, daB diese 
VorwUrfe zum groBen Teil sich an die falsche Adresse richten, 
vielfach sagar den Wahler selbst treffen, zum Teil in ganz anderen 
Ursachen begriindet liegen, ja, daB hier oft genug noch verla gene 
nationalsozialistische Propaganda nachwirkt; aber es andert nichts 
daran, daB die alten Parteien in wei ten Kreisen unpopular sind. 
Dies ist ganz besonders bei der Jugend der Fall; dort freilich im 
wesentlichen, weil zwOlf Jahre lang lediglich die Mangel des Partei
wesens und der Demokratie in den krassesten Farben - oftmals 
mit objektiven Unwahrheiten begrUndet - dem deutschen Volke 
unwidersprochen geschildert werden konnten, und weil in der Jugend 
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vielfach noch ein durch Minderwertigkeitskomplexe genahrtes, 
hemmungsloses MiJ3trauen gegen aIle fremden Nationen herrscht, 
so daJ3 viele mit Scheuklappen blind gegentiber den verschiedenen 
VorzUgen unserer ehemaligen Gegner ihren Weg daherlaufen - viel
fach bar jeder Sachkenntnis und jeden Willens ~um eigenen kritischen 
Denken. 1st es unter solchen Umstanden sinnvoll, alte Parteien, 
belastet mit lauter Vorurteilen, neu zu beleben? Die Parteien, deren 
jede als Ballast ihre frtihere Belastung mitbringt und deren jede ihre 
eigene Sonderbelastung noch zu der allgemeinen mit zu tragen hat, 
treten daher von Anfang an in einer Defensivstellung auf, anstatt 
sogleich offensiv vorzugehen. Den Sozialdemokraten wird man ihre 
Haltung von 1919-1933 zum Vorwurf machen, daJ3 sie nicht die 
damals errungene Macht zu halten und auszubauen verstanden; das 
Zentrum wird einer moglichen Verbreiterung gegenUber als katho
lisch oder gar "ultramontan" bei Nichtkatholiken, die die christlichen 
Grundsatze an sich bejahen, in MiJ3kredit gebracht. Den liberalen 
Gruppen (Staatspartei, Demokraten, Deutsche Volkspartei) wird ihre 
mangelnde Kraft gegenUber allen Zersetzungserscheinungen und 
ihre fehlende Anziehungskraft im Verhaltnis zum Nationalsozialismus 
als entscheidendes Versagen angerechnet werden. Deutschnationale 
haben den Nationalsozialismus, den Vernichter und Zerstorer 
Deutschlands, an die Macht gebracht, und den Kommunisten wird man 
ihre einstmals zu starke Negation und ihre bedingungslose, daher 
unfruchtbare Opposition vorwerfen, die dem Nationalsozialismus 
entscheidenden Nutzen gebracht und damit ihrem eigenen Verschwin
den fUr zwolf Jahre die Wege geebnet hat. Kurz, es gibt keine groJ3e 
Partei, die nicht bei wei ten Kreisen -- auch ihrer frtiheren Wahler -
mit einem Debetsaldo in die neue Zeit eingeht. 1st das notig? 

Das Weimarer System ermoglichte theoretisch beliebig viele 
Parteien. Eine der bekannten, aber gern geglaubten TendenzlUgen ist 
die von der Parteizersplitterung, als ob es im Reichstag selbst wirklich 
zwanzig und mehr Parteien tatsachlich gegeben hatte. In Wahrheit 
bestanden nur etwa sechs Parteien, die ernsthaft ins Gewicht fielen. 
DaJ3 mal hier und da noch einige Wahlvorschlage auftauchten, die 
kein oder bestenfalls ein bis zwei Mandate im Parlament erhielten, 
flillt demgegentiber nicht mehr ins Gewicht als eine Anzahl ungUltiger 
Stimmen. Der PreuJ3ische Landtag, der am 5. Marz 1933 gewahlt 
wurde, umfaJ3te - zuzUglich der rechtswidrig ausgeschlossenen 
Kommunisten - fUnf groJ3e Fraktionen mit mehr als vierzig 
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Abgeordneten, dazu noch flinf Gruppen mit drei und weniger All
geordneten. In Wirklichkeit lag der Fehler viel eher in dem jahre
langen Vorhandensein von etwa fiinf annahernd gleichstarken 
Parteien, und die Zersplitterung hestand im Geistigen, in der fehlen
den Integration. Die innere Haltung der Parteien war eben nicht so 
einheitlich, daB sie zu einer langeren Regierungszusammenarbeit 
kamen. Ubrigens wurde, was auch meist iibersehen wird, dieser 
Fehler vermieden in PreuBen, wo etwa sieben Jahre hindurch dieselbe 
Koalition regierte. Aber diese Umstande wurden bekanntlich von den 
Rechtsparteien, insbesondere den Nationalsozialisten, totgeschwiegen, 
und so wird auch hier - wie so oft - die Liige der Nazis bis zum 
heutigen Tage geglaubt. GewiB ist kiinftig Aufkl1irung am Platze; 
sie drangt aber die alten Parteien iiberfiiissigerweise in die Ver
teidigung und fordert immer wieder das Hervorholen altester Laden
hiiter. Fiir Wahlen ist meist nicht die Wirklichkeit entscheidend, 
sondern was vom Wahler geglaubt wird. 

DaB einzelne Parteien der friiheren Zeit iiberhaupt verschwinden 
miissen, wird wohl niemand bestreiten. Fiir Bildung.en wie die Wirt
schaftspartei ist kein Raum mehr. Ferner miissen sich solche Parteien, 
die bereits vor 1933 ihre Wahler nicht zu fesseln vermochten, min
destens mit anderen verbinden. Sie zu restaurieren, damit sie ihr 
kurzes Leben nochmals durchlaufen, diirlte wohl eine iihermaBige 
Riicksichtnahme auf totgeborene Gebilde sein. 

Es ware verfehlt, infolge des Beginns der Parteiarbeit durch die 
Kommunisten die alten Parteien gerade unter dem Gesichtspunkt des 
Gegensatzes gegen die Kommunisten zu erneuern. Schon die notwendig 
gewordene Zusammenarbeit der vier antifaschistischen Parteien in 
Berlin verbietet einen solchen Kurs. Was von allen demokrati.schen 
Gruppen am schiirfsten abgelehnt wird, sind die aus friiherer Zeit 
gefiirchteten Methoden des politischen Kampfes. Dagegen wird es 
unumganglich sein, die Haltung gegeniiber manchen kommunistischen 
Forderungen zu iiberpriifen und weniger Einzelheiten voranzustellen 
als auf der ideologischen Gegensatzlichkeit aufzubauen. DaB sozialer 
Geist und soziale Verpfiichtung bei jedem einzelnen wachgerufen 
sind und daB die allgemeine Verarmung und tiefe allgemeine Not 
auf die Aufstellung praktischer politi scher Forderungen nicht ohne 
EinfiuB sein werden, ist selbstverstandlich. Daraus folgt, daB manche 
Probleme, deren Meisterung aus der kommunistischen Ideologie ver-
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sucht wurde, nun von anderen Gruppen aua anderem Geist. vielleicht 
ahnlich gelOst werden, so da~ alte Gegensiitze sich mildern konnen. 

Meines Erachtens sind die Einwiinde gegen das alte Parteiwesen 
durchschlagend, und zwar nicht nur wegen der Vorurteile, die schlie~
Iich in einiger Zeit Uberwunden werden konnten, sondern wegen der 
Xnderung der Problematik der Zeit und un serer ganzen Existenz. 

Zu 2. Noch eine andere, damit zusammenhangende Frage entsteht 
dabei: Kann und soIl das Parteiwesen der gro~en Parteien sich auch 
auf die Gemeinde erstrecken? Meines Erachtens war der ent
scheidende Fehler der Kommunalpolitik von 1919 bis 1933, d~ die 
fUr die Staatspolitik ausgearbeiteten Parteiprogramme und die darauf 
ausgerichteten Parteien gleichfalls die Grundlage der Gemeinde
vertretungen bildeten. Selbstverwaltung bedeutet, da~ der sie 
ausUbende Personenkreis mit eigenen Kriiften nach den gegebenen 
ortlichen BedUdnissen die Fiihrung der eigenen Verwaltungsaufgaben 
selbst in die Hand nimmt. Die ortlichen Interessen werden aber von 
ganz anderen Kraften bewegt als die staatlichen Belange; sie unter 
dem Aspekt der Staatspolitik zu behandeln, bedeutet das Hinein
tragen wesensfremder Elemente. Die Abwege, auf die die Gemeinde
vertretungen vor 1933 vielfach geraten sind und die sich in der 
parteima~igen Abstimmung iiber ortliche praktische Fragen nach 
weltanschaulichen oder allgemein politischen Gesichtspunkten wider
spiegelten, illustrieren diesen Fehler. 

Anderseits bilden die Gemeindevertretungen und die Verhand
lungen in diesen voraussichtlich kiinftig die einzigen Moglichkeiten, 
allgemein politische Starkeverhaltnisse festzustellen und politische 
Willensau~erungen nach au~en erkennbar zu machen. Die Notwendig
keit unseres politischen Wiederaufbaus von unten nach oben zwingt 
uns leider zur Zusammensetzung der lokalen Vertretungen nach 
politischen Parteien. Nachdem man diesen Weg der parteipolitischen 
Zusammensetzung - im Sinne der Staatspolitik - fUr die Gemeinden 
einmal beschritten hat, wird man ihn wahr:scheinlich spater nicht 
wieder verlassen konnen! Das ist zu bedauern, mu~ aber angesichts 
der unverkennbaren N otwendigkeit, den gro~en politischen· Parteien 
Gelegenheit zu geben, ihre Krafte zu messen, wohl in Kauf genommen 
werden. Man dad nur hoffen, da~ das Verantwortungsbewu~tsein der 
Parteien kiinftig die Wahlkiimpfe auf dem Boden der kommunalen 
Probleme durchfiihren Iii~t. 
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Zu 3. Gelegentlich wird ein Zusammenhang zwischen den im vor
stehenden behandelten Fragen und dem Wahlrecht behauptet. 
Vielfach gilt als unpopular das Verhaltniswahlrecht mit groI3en 
Wahlkreisen, in denen der Wahler praktisch nur die Partei als 
solche wahlt, da er die auf den Wahlvorschlagen stehenden 
Personlichkeiten meist nicht kennt, auch einzelne von ihnen nicht 
ablehnen kann. Dadurch sei die Partei mit ihrem bilrokratischen 
Apparat gegenilber dem Wahler allmachtig geworden, und dieser habe 
nur die Moglichkeit, sich zu fligen oder mit anderen gemeinsam eine 
neue Partei zu grilnden, die aber in der "Regel gegen die groI3en Par
teien doch nicht aufkommen konne. Was man nicht hat, sieht man 
vielfach auch in der Politik als ideal an und meint, das Mehrheits
wahl system - sei es nach Art der Zeit bis 1918 im Deutschen Reich 
oder nach Art des heutigen englischen Wahlsystems - sei allein 
erstrebenswert. Richtig ist, daI3 mit diesem wieder starker die Per
sonlichkeit gegen den Parteiorganismus zur Geltung kommen und 
daI3 die Entscheidung des Wahlers wieder mehr an die Person des 
Abgeordneten gebunden wlirde als an die Partei. Diese Verbindung 
hat sicher Vorteile. Leider ist die Entscheidung in diesem Filr und 
Wider aber nicht so einfach. Die jilngste Vergangenheit hat gelehrt, 
wie leicht ein so wenig politisch gebildetes Volk wie das deutsche 
dem demagogischen Geschwatz politischer Verflihrer anheimfallt. 
Diesen gegenilber milI3te oftmals der sachlich - nilchterne, bessere 
Wahlkandidat unterliegen, wogegen die von den Parteien aufge
stellten Wahlvorschlage solchen Gefahren weit weniger ausgesetzt 
sind und die im freien Wahlkampf vielleicht unterliegenden Pers5n
lichkeiten an sicherer Stelle ins Parlament bringen konnten. Auch 
die Armut in Deutschland erschwert das Mehrheitswahlsystem. Wenn 
man ehrlich ist, ist die Forderung des Mehrheitswahlrechts in erster 
Linie eine parteipolitische der frilher an Mandaten stark aufgeriebenen 
liberalen bilrgerlichen Gruppen. In der Weimarer Zeit hat sich flir 
Sozialdemokraten, Kommunisten und Zentrum die Aufstellung der 
Kandidaten durch die Partei besser bewahrt, als das beim Mehrheits
wahl system der Fall gewesen Ware. Der Ausgleich zwischen den 
Interessentengruppen erfolgt bereits bei der Kandidatenaufstellung, 
nicht erst im Parlament. Das Verhaltniswahlsystem ist den groI3en 
Parteien hinsichtlich der flihrenden Personlichkeiten forderlich, 
schadigt aber die kleinen. Wer die Parteizersplitterung ablehnt, 
sollte daher seine Abschaffung meines Erachtens nicht allzu leichtfertig 
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fordern, da die Fehler der Weimarer Staatsform, wie gezeigt, woanders 
lagen. Auch die Entstehung klarer Mehrheiten wie in England hat nur 
wenig mit dem Mehrheitswahlsystem zu tun. Es waren bei uns vor 
1933 damit vermutlich kaum klarere Zustande entstanden. Auch
das sei ausdriicklich betont - die Beriicksichtigung von iiberzahligen 
Stimmen auf einer Reichsliste hat viele Vorteile, insbesondere zwingt 
ihre Unterlassung viele Wahler zu Stimmabgaben gegen ihr Gewissen 
und fUhrt zu den viel krltisierten, oft unnatiirlichen Wahlbiindnissen. 

Man muB sich daher ausdriicklich fur Beibehaltung des Verhaltnis
wahlsystems mit Berucksichtigung der Restsiimmen aussprechen, 
aber die Wahlbezirke viel kleiner machen als bisher, damit der 
Wahler noch Gelegenheit hat, die Kandidaten wirklich kennenzulernen. 
Ferner soUten Listenverbindungen untersagt und Mindestprozent
satze fiir die Erlangung eines Abgeordnetensitzes festgelegt werden. 
Wahlbezirke mit etwa fiinf Abgeordneten - nicht etwa durchschnitt
lich dreiBig wie bisher -- sonten die Regel sein! Damit wachst die 
Zahl der unberiicksichtigt bleibenden Reststimmen, und die Partei, 
deren eigener Aufbau auch wieder demokratisch ist, hat Gelegenheit, 
auf einem Restwahlvorschlag die ihr besonders wichtigen Person
lichkeiten selbst auszuwahlen und praktisch fUr die Volksvertretung 
zu bestimmen. Der Wahler muB sich bewilBt machen, daB er durch 
Mitwirkung in den Parteiorganisationen bereits entscheidend an der 
Zusammensetzung der Vertretungskorperschaft mitwirken kann. 

Dem Wahler die Moglichkeit zu geben, auf den Wahlvorschliigen 
nur einzelne Personen zu wahlen oder bestimmte zu streichen, ver
wirrt und erschwert das Wahlverfahren auBerordentlich und bringt 
in Wahrheit kaum Verschiebungen des Ergebnisses; denn daB das 
Gros der Wahler denselben von der Partei nominierten Kandidaten 
ablehnen sonte, ist iiberaus unwahrscheinlich. 

Fiir die Parteibildung selbst ist die Frage des Wahlsystems jeden
falls nicht entscheidend. 

Zu 4. Erwagt man aUe vorstehenden Gesichtspunkte, so kann 
naturgemaB unsere neue Parteibildung noch nicht mit in aIle Einzel
heiten ausgearbeiteten Programmen aufwarten. Das ist aber meines 
Erachtens ein Vorteil. Denn einmal fordert dies die Absage an den bei 
uns iibersteigerten Doktrinarismus, dann aber hindert sie weiter die 
Entstehung allzu vieler Parteien, die sich nur in wenigen einzelnen 
Punkten unterscheiden, die sonst jedoch viel Gemeinsames haben. 
Es ware unsinnig, bei der heute undurchsichtigen Lage unserer 

Peters, Zwischen Gestern und Morgen 15 211 



Zukunft sich auf allzu viele einzelne Programmpunkte einzulassen. 
Meines Erachtens kommt es darauf an, dal3 der Wahler zu den Abge
ordneten Vertrauen hat, wenn er ihre Grundeinstellung kennt. Diese 
letztere ist also entscheidend; von ihr aus reguliert sich das gesamte 
Parteisystem. 

Welche Grundeinstellungen spielen heute praktisch fUr die Ent
scheidung politischer Fragen eine Rolle? Nach obigen AusfUhrungen 
i.st es einmal die Einstellung zur Pers6nlichkeit, d. h. zu den drei 
gro3en Richtungen: Individualismus - Personalismus - Kollektivis
mus. Weitere KQmponenten tiler Parteibildung liegen im Weltanschau
lichen: in der materialistischen, christlichen und liberalen Welt
anschauung. Ferner kommen die gro3en wirtschaftlichen Forderun
gen in Betracht, die die Aufteilung in Sozialismus - Solidarismus -
Kapitalismus zur Folge haben. Endlich beobachten wir das in der 
menschlichen Natur verankerte Kraftespiel von revolutionaren, fort
schrittlichen und konservativen Gesinnungen. 

Daraus folgt, da3 das Parteiwesen sich eigentlich in vier Gruppen 
erschopfen k6nnte: 

1. einer kollektivistisch-sozialistisch- (marxistisch-) materialistisch
revolutionaren Gruppe, 

2. einer personalistisch-solidarisch-christlich-evolutionaren Gruppe, 

3. einer individualistisch - liberal - kapitalistisch - fortschrittlichen 
Gruppe, 

4. eine vierte, in einzelnen Teilen Deutschlands problematisch ge
wordene, in anderen sehr starke Gruppe folgt aus unserer Par
teigeschichte, weil die Radikalitat der Gruppe zu 1. zu einer 
Gruppierung gefUhrt hat, die gema3igt erscheint und eine be
achtliche Revision frUherer Grundsatze vorgenommen hat; viel
leicht entwickelt sich hier eine aus dem Rahmen dieses deutschen 
Systems fallende Labour-Party deutscher Art. 

Somit ist die Existenzberechtigung fUr folgende vier, bisher in der 
Praxis in Erscheinung getretene, mit frUheren Namen abgekUrzte 
Parteien erwiesen, namlich zu 1.: Kommunisten, zu 2.: Christliche, 
zu 3.: Liberale, Zll 4.: Sozialdemokraten. Interessant ist, dal3 im 
Osten Deutschlands die mehr in der Methode liegenden Unterschiede 
der Gruppen 1 und 4, d. h. der Kommunisten und Sozialdemokraten, 
nicht mehr als so gr03 empfunden werden, so da3 man eine Vereinigung 
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beider zur Sozialistischen Einheitspartei durchfiihrte. Wieweit das 
auch anderwarts in Betracht kommt, hangt von der selbstandigen 
Haltung der Sozialdemokratie und der Beibehaltung ihres Terror, 
Radikalismus und KirchePlfeindlichkeit abiehnenden Programms abo 
Unter der Fiihrung Schumachers scheint sich eine Art Labourpartei 
zu bilden, die nicht nur gemaJ3igt ist, sondern trotz radikalen Sozialis
mus wegen anderer grundlegender Meinungsverschiedenheiten auf 
absehbare Zeit kaum zu einer Vereinigung mit den Kommunisten 
kommen wird. 

Natiirlich werden in jeder Gruppe VJn einzelnen Mitgliedern Er
weiterungen oder Einschrankungen gemacht. Diese Meinungsver
schiedenheiten berechtigen aber nicht zu neuen Parteigriindungen; 
wir miissen vielmehr im Interesse der Allgemeinheit davon ausgehen, 
daB solche Gegensatzlichkeiten zwischen Mannern sonst gleicher 
Grundanschauungen innerhalb der Partei selbst ausgetragen werden. 
Umgekehrt kann jeder einsichtsvolle Wahler, der sich nach einer 
Grundanschauung orientiert hat, ziemlich genau wissen, welche Fol
gen sich aus seiner Stimmabgabe ergeben. Es ist nicht ausgeschlossen, 
daB ein Wahler bei mehreren Parteien einzelne ihm zusagende Ele
mente findet. So wird eine christliche Partei ihre Hauptaufgabe darin 
sehen, im offentlichen Leben christliche Grundsatze zur Geltung zu 
bringen. Damit brauchen andere Gruppen noch nicht notwendig 
christentumfeindlich zu sein; aber die christliche Idee steht bei ihnen 
an sich nicht als Regulator ihrer Entscheidungen im Vordergrunde. 
Derselbe Wahler will vielleicht auBer dem christlichen Gedanken dem 
Marxismus, soweit er wirtschaftlich und sozial bestimmt ist, seine 
Stimme geben. In sol chen Fallen kann er nicht noch eine christlich
sozialistische Partei fordern, sondern muB sich fiir eine der vier 
Gruppen entscheiden; dabei wird im vorliegenden Beispiel seine Ent
schlieBung vermutlich dadurch beeinfluBt, ob die marxistische Gruppe 
in der Mehrzahl ihrer Abgeordneten ausgesprochen christentumfeind
lich und ob die christliche Gruppe in ihrer Gesamteinstellung deutlich 
antisozialistisch ist. Beides braucht nicht der Fall zu sein. 

Die Unterscheidung in Arbeiterparteien und burgerliche Parteien 
ist heute liberholt. Nicht nur die Kommunisten, SEP und Sozial
demokraten - mit oder ohne Vereinigung - diirfen sich mit Recht 
die Arbeiterparteien nennen. DaB eine christliche Partei groBere 
Massen von Arbeitern in sich aufzunehmen vermag, hat bereits das 
friihere Zentrum bewiesen und wird zweifellos auch die Zukunft 

15" 213 



lehren. Allenfalls konnte man noeh die liberale Gruppe als letzte 
"bUrgerliehe Partei" ansehen. Aber aueh diese wird versuehen, 
Arbeitermassen in groBerer Zahl in sieh aufzunehmen; ob dieser 
Versueh gelingt, bleibt abzuwarten. 

Weitere politisehe Gegens1itze, wie sie bisher zutage getreten sind, 
sind nieht so grundlegend und umfassend, daB sie unter unseren 
heutigen Verhaltnissen Grundelement der Parteibildung sein soHten; 
sie mUssen innerhalb der Parteien selbst gekl1irt werden. So wurden 
z. B. die bayerisehen Monarehisten als Partei' mit Recht wieder 
verboten, nieht weil der monarehistische Gedanke an sieh nieht 
vertreien werden dUrfte, sondern weil er im Rahmen einer oder 
mehrerer der vier Parteien durehgesetzt werden mUBte, wenn er Uber
haupt Erfolgsaussiehten haben soJ1. NatUrlich kann der ihn ver
iretende Politiker ihn nieht als die Ansieht einer bestimmten Partei 
in Ansprueh nehmen, solange diese letztere sieh nieht dafUr ent
sehieden hat. Wem die Monarehie Kernfrage aller Politik ist, der 
mUBte sieh zu derjenigen Partei begeben, bei der er seine Idee am 
ehesten durchsetzen kann. Ware sie aussiehtsreieh und h1itte sie 
starken Anhang, so wUrde sieh schon eine Parteigruppe dafUr akti
vieren lassen, da aueh die anderen Kandidaten und Abgeordneten 
nieht in Weltfernen sehweben. 

Zu 5. Immerhin ist, wenn man sieh vorstehenden Darlegungen 
ansehlieBt, eine Dberflihrung der alten Parteien in eine neue Partei
gruppierung moglieh. Diese neuen Gruppen sollten dann nieht aus 
dem alten Parteisystem die Namen Ubernehmen. 

E. Was hat das Vorstehende nun mit Kultur zu tun'? Sehr viel; 
denn bei naherem Zusehen ergibt sieh, daB die wesentlichsten Unter
scheidung81merkmale heute nieht mehr im Wirtsehaftliehen, aueh 
weniger im Sozialen (Klassenkampf!) liegen, sondern im Geistig
Kulturellen. Welche Parteigruppierung auf die Dauer die Oberhand 
beh1ilt, das ist entseheidend fUr die Riehtung unserer Kulturentwiek
lung. Eine kollektivistiseh-materialistisehe· Ansehauung wird sieh 
anders zu zahlreiehen wiehtigen Kulturfragen stellen als eine die 
christliehe Idee als prim1ire vertretende Auffassung. Wieder anders 
wird zu vielen Kulturfragen die Stellungnahme der Liberalen sein. 
Man denke nur an die Fragen der Sehule, der Universit1it, der Kirehe, 
an viele Gesetzgebungsmaterien (z. B. im Strafreeht: Abtreibung, 
Willensstrafreeht). Auf dem Gebiet der Wirtsehaft ergibt sieh da
gegen vorl1iufig fast jede Forderung zwangslaufig fUr aUe. In der 
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Sozialpolitik ist der Standpunkt der vier Gruppen sehr viel nliher 
aneinandergerUckt. Au13enpolitische Fragen stehen fUr uns vorUiufig 
kaum zur Diskussion; die WUnsche und Forderungen aller Deutschen 
sind dort ziemlich einheitlich. So bleiben neben Verfassungsfragen 
als wichtigste die kulturellen Ubrig. Gerade diese erfordern aber zur 
vertieften programmatischen Ausarbeitung noch viel Zeit, will man 
nicht mit Uberholten Phrasen und Vorurteilen aufwarten. Man kann 
sich manchmal nach den bisherigen Erfahrungen des Eindrucks 
nicht erwehren, da13 sich im parteipolitischen Leben manche nur des
halb zeitgemiiJ3 vorkommen, weil sie heute wieder verfechten, was vor 
vierzig Jahren mal "modern" war. So spitzt sich hier alles auf die 
Personalfrage zu, d. h. auf die richtige Auswahl der Personlichkeiten 
fUr die ersten Wahlen. Damit wird die Wahl mehr noch als frUher 
unter den Gesichtspunkt des personlicheQ. Vertrauensbeweises gestellt. 
Trotz des jetzt wieder aufzunehmenden Verhliltniswahlsystems wird 
demnach unser Parteisystem starker als fruher personlichkeits
bestimmt sein mussen, und zwar gerade vom Kulturellen her. 

Wie die Dinge im heutigen Deutschland liegen, wird bis auf 
weiteres das kulturelle Gebiet der Hauptkampfplatz der politischen 
Paiteien sein. Das mu13 man sich vor Augen halten; man wird aber 
gerade auf diesem Gebiet damit rechnen durfen, da13 Achtung vor 
der Uberzeugung des anderen und klare Scheidungen oder Querver
bindungen den politis chen Kampf charakterisieren werden. 

XV. 
Staatssekretariat fUr Kulturangelegenheiten? 

A. Unter Kultur wird in diesem Zusammenhang verstanden die 
Summe aller geistigen .Krlifte und Stromungen, die in einer Gemein
schaft lebendig sind und ihr in ihrem Zusammenwirken oder Aus
einanderfallen das geistige Gesicht geben. Sie umfa13t sowohl die 
schopferischen Krlifte in Religion, Kunst und Wissenschaft als auch 
die vermittelnden Tlitigkeiten, wie Unterricht und Lehre, Museen usw. 
Staatliche Organisation und freies Spiel der Krlifte stehen hier 
gleichwertig nebeneinander. 

Unsere durch den Nationalsozialismus und durch seine Unflihig
keit geschaffene politische Lage bringt es mit sich, da13, abgesehen 
von der sowjetischen Besatzungszone, jede kulturorganisatorische 
Tlitigkeit uberprovinzieller Art nur von den Zonen-Militlirregierungen 
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oder yom Kontrollrat, also von den Alliierten veranlaEt werden kann, 
und daE nur von dort her die etwa notwendig werdenden MaEnahmen 
getroffen werden konnen. Das entbindet uns Deutsche aber nicht von 
der Verpfiichtung, selbst tiber eine moglichst sachgemaEe und okono
mische Gestaltung unseres offentlichen Lebens nachzudenken und uns 
zunachst selbst Klarheit tiber bestehende Notwendigkeiten zu ver
schaffen. Helfen wir uns selbst; unsere Bedtirfnisse mtissen wir selbst 
erkennen und klarIegen sowie die Wege zu ihrer Verwirklichung 
zeigen. Die endgiiltige Entscheidung dariiber liegt freilich nicht bei uns. 

B. Besteht uberhaupt die Notwendigkeit einer einheitlichen 
Lenkung und Leitung der Kulturangelegenheiten im uberprovinziellen 
Rahmen? Wiihrend fUr Finanzen, Verkehr, Ernahrung usw. bereits 
ill Potsdam im August 1945 durch BeschluE der Alliierten einheitliche 
zentrale Verwaltungsstellen ftir das Deutschland aller Besatzungs
zonen vorgesehen wurden, ist das weite Gebiet der Kultur nicht 
genannt worden. Das ist gewiE kein Zufall. 

1. Kultur ist dasjenige Gebiet offentlicher Verwaltung, auf dem 
eine Dezentralisation am ehesten moglich und auf dem sie auch 
meines Erachtens grundsatzlich ntitzlich und erstrebenswert ist. Dabei 
versteht man - entsprechend einer von mir friiher veroffentlichten1 ) 

Begriffsbestimmung - unter Dezentralisation die Wirksamkeit aller 
der Krafte, die die' Verwaltung moglichst weit von der Zentrale weg 
in die ortlichen Verwaltungsstellen zu verlegen sucht. Die vergangene 
Zeit hat, geblendet durch das Schlagwort von der "Einheit", 
in jeder Vereinheitlichung oder "Verreichlichung" kritiklos einen 
Fortschritt gesehen und war auf jede weitere Uniformierung der 
Kulturverwaltung und Kultur stolz. Goebbels hat hier aufs eifrigste 
gewirkt, wei! ihm die Kultur ja bloE Propagandawert hatte und unter 
diesem Gesichtspunkt jedes engere Heranziehen des "Kulturapparates" 
an die Zentralinstanz ein Vorteil schien. Der selbst im Dritten Reich 
durch seine Tragheit, Unfahigkeit und kulturell~ Interessenlosigkeit 
bekannte Reichserziehungsminister Rust verstand es zwar nicht, in 
seiner eigenen Behorde zentralisierend sich durchzusetzen, brachte 
aber auf den seiner Verwaltung unterstehenden Kulturzweigen mittels 
einiger in dieser Richtung besonders aktiver Referenten eine scharfe 
Zentralisation und damit Nazifizierung des Unterrichts- und Er-

1) Vgl. Hans Peters, Zentralisation und Dezentralisation 1928 S. 4. 
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ziehungswesens zuwege. Diese Entwicklung ist - auch unabhangig 
von ihrer nationalsozialistischen Durchdringung - fehlerhaft. 

Das deutsche Kulturleben ist nach Landesteilen und Kultursparten 
vielgestaltig und verschiedenartig. Die Verhaltnisse liegen und lagen 
am Rhein anders als in Berlin oder Ostdeutschland, in Bayern anders 
als in Norddeutschland. Was hier und dort an Sonderbelangen, 
Wiinschen und hergebrachter Tradition besteht, ist zum groBen Teil 
innerlich berechtigt und wurde nur zum Schaden der gemeinsamen 
deutschen kulturellen Interessen unterdriickt. Den Landern und Pro
vinzen kann und muB in Zukunft auf den wichtigsten Kulturgebieten 
Autonomie und den Gemeinden wie den Kulturschaffenden und -ver
mittlern Selbstverwaltung eingeraumt werden. Dabei ist zu beriick
sichtigen, daB Selbstverwaltung nicht den Ersatz der einen (zentralen) 
Biirokratie durch eine andere (dezentralisierte) bedeutet, sondern daB 
die von irgendwelchen Entscheidungen Betroffenen von ihrem Berufs
kreis her selbst durch ihre Vertreter an der Entscheidung maB
geblich mitwirken. Jedenfalls ist im folgenden von einer starken 
Dezentralisation der Kultur- (einschlieI3lich Schule und Hochschule) 
Verwaltung als einer notwendigen und zweckmaBigen Voraus
setzung unseres geistigen Wiederaufbaues auszugehen. Bisher sind 
hierzu zwar vielerlei allgemeine Worte gemacht worden, aber erst 
wenige konkrete Vorschliige. 

2. Auf dieser Grundeinstellung kann aber nur dann ein verniinftiges 
Ergebnis erreicht werden, wenn die Miingel der Dezentralisation iiber
wunden und entstehende Liicken geschlossen werden. Denn daB 
Dezentralisation nicht nur Vorteile bringt, ist selbstverstiindlich1 ). 

a) Eines der Ziele der Gegenwart ist die Aufzeigung der Mittel 
zu einer positiven geistigen uberwindung des Nationalsozialismus. 
LieBe man alle Kulturgebiete und Kulturverwaltungen ohne jede 
Fiihlungnahme und ganz ohne Erfahrungsaustausch und iiber
geordnete Weisungen fiir sich selbstiindig arbeiten, wie es zur- Zeit 
weithin geschieht, so wiirden den Nutzen der Zersplitterung Faschis
mus und Nationalsozialismus ziehen, und zwar sowohl als Ideologien 
als auch in ihren im Augenblick noch untergetauchten, nicht 
aber bekehrten aktiven Anhiingern. Wir Deutschen haben selbst 
das groBte Interesse, daB die verhiingnisvollen Lehren vom 
Nationalsozialismus und Faschismus iiberall sachgemiiB und 

1) Vgl. meine oben zitierte Schrift S. 41 ff. 
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energisch bekampft werden. Schon heute wird, wie das nach 
Einstellung und Temperament der Menschen kaum anders zu erwarten 
ist, der Kampf an verschiedenen Orten mit verschieden starker Kraft 
geflihrt. Zu den MaEnahmen der Alliierten mUssen die eigenen mit 
besonderer Energie hinzutreten. Denn nur wer selbst jahrelang unter 
der Terrorherrschaft nationalsozialistiseher Machthaber und kleiner 
Bonzen gelebt hat, wer selbst die Charakterlosigkeit zahlreicher Mit
menschen beobachten konnte, oder wer gar selbst am unterirdischen 
geistigen und kulturellen Kampf gegen das fasehistische System und 
nationalsozialistisehe Kulturlosigkeit jahrelang teilgenommen hat, 
vermag mit wirkliehen Erfolgsaussiehten die nationalsozialistisehen 
Ideen, Traume und Phantastereien in der Zukunft erfolgreieh zu 
bekiimpfen. Hierbei geht es nieht ganz ohne zentrale Leitung, 
Ratsehliige usw. abo Auch die Alliierten brauehen meines Erachtens 
hier eine deutsche Zentralverwaltungsbehorde, die nieM bloE rein 
politisch ist, sondern der auch eine unmittelbare kulturelle EinfiuE
nahme - weit Uber das Polizeiliehe hinaus, ja gerade ohne Polizei
gewahrt wird. Nur wenn im deutsehen Volke die Ausrottung alles 
nationalsozialistischen Gedankengutes als eine deutsche Saehe, nieht 
bloE als Ausflihrung alliierter Befehle empfunden wird, ist der 
Nationalsozialismus wirklieh zu tOten. Diese Erkenntnis ist heute im 
deutsehen Volk bereits sehr verbreitet, muE aber meines Erachtens 
von einer deutsehen Zentralstelle einheitlich weiter gestlitzt werden, 
wenn nieht eines Tages ganz anders geartete Ressentiments oder 
nationalsozialistische Parolen die bisherigen Ergebnisse wieder ernst
haft gefahrden sollen. 

Wir mUssen den in Verzweiflung und Nihilismus versinkenden 
deutsehen Menschen eine positive, fruchtbare Idee vor Augen steBen; 
das ist, wie in frliheren Aufsatzen dargelegt, die evolutionar fortzu
entwickelnde abendliindisehe Kulturidee; aus ihren heute noeh 
lebendigen Wurzeln, aus Antike, Christentum, Rationalismus, 
Romantik und Geist der Technik mUssen wir die neue Synthese, 
insbesondere dureh Einbeziehung der Krafte des Ostens sowie von 
Teehnik und Zivilisation, gewinnen. So gut in jedem Landesteil auch 
in dieser Riehtung fruehtbar gearbeitet werden kann, so wird man 
doch hier und dort Anregungen benotigen, wird auf einen nieht nur 
dureh freiwillige ZusammenkUnfte zu realisierenden Gedankenaus
tauseh der Beteiligten bedaeht sein. All dies darf von einer zentralen 
Verwaltungsstelle nicht einfaeh befohlen, muE aber geistig angeregt 
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und unterstlitzt werden. Eine Kulturbehorde hat nicht nur mit 
Verwaltungsroutine zu arbeiten, sondern muB selbst zunachst eine 
geistige Haltung verkorpern. Die dabei zu erfUllenden Aufgaben 
konnen nur Deutsche fUr Deutsche leisten! 

b) Auch personell kann eine Ausmerzung aktiver Nationalsozialisten 
aus dem Kulturleben nur erreicht werden, wenn liber eine deutsche 
Zentralverwaltung eine Feststellung des Verbleibs vieler Personlich
keiten moglich ist, die irgendwo am Ruin des deutschen Kulturlebens 
mitgearbeitet haben. Schon jetzt tauchen an zahlreichen Stellen des 
Landes Personen auf, die in einer der anderen Besatzungszonen 
beheimatet gewesen sind, vielfach auf der Flucht ihre Papiere ein
gebliBt haben und regelmaBig vorgeben, nicht in der NSDAP gewesen 
zu sein. Nur liber eine Zentralstelle kann hier Klarheit geschaffen 
werden; denn alte Nazis tarnen sich gern als harmlose Biedermanner 
und verleugnen mit Vorliebe ihre politische Herkunft; brave Demo
kraten glauben ihnen nur allzu leicht. 

c) FUr weite Teile der ubrigen VerwaltungJ insbesondere der 
Wirtschaftsverwaltungen, werden nach den Potsdamer Beschliissen 
Staatssekretariate eingerichtet. Man darf aber nicht liber den 
materiellen Interessen die fUr die geistige Erneuerung Deutschlands 
nicht minder wichtige Kultur vergessen. GewiB sind zunachst Wirt
schaftsgliter, Lebensmittel, glatte Verkehrsabwicklung usw. fUr uns 
unentbehrlich; aber der Austausch kultureller Erzeugnisse - Blicher, 
Verlagswerke, Filme u. a. m. - der Besatzu~szonen untereinander 
ist nicht minder bedeutsam fUr die Erhaltung und Entwicklung des 
Kulturlebens. Kulturelles Schaffen ist es gerade, das als Ventil 
deutscher Produktionskraft in den nachsten Jahren in erster Linie 
besonderer Pfiege bedarf. Ferner hangen vielfach Wirtschafts- und 
Kulturfragen, ja selbst Erniihrungs- und Kulturprobleme (z. B. land
wirtschaftliche Forschungsaufgaben) eng miteinander zusammen; in 
solchen Fallen bedlirfen - organisatorisch betrachtet - die in den 
Potsdamer Beschliissen geschaffenen Staatssekretariate der Ergan
zung nach der kulturellen Seite hin. Wenn das deutsche Kulturleben 
in allererster Linie cines gesunden Neuaufbaus bedarf, dann muB die 
Kultur auch verwaltungsmaBig in der Zentrale entsprechend vertreten 
sein. Dazu erscheint die Errichtung eines Staatssekretariats fur 
Kulturangelegenheiten unerlii!3lich und zur Verhinderung einer 
Minderbewertung der Kultur gegeniiber FinanzenJ Wirtschaft und 
Verkehr eine gerechtfertigte Forderung. Dabei konnte die Zustandig-
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keit einer solchen Beh6rde ausgedehnt werden auf gleichfalls durch 
keine zentrale Beh6rde erfa13te, aber ebenfalls einheitlicher Uber
wachung bedUrfenderGebiete wieJugendpflege, Gesundheitswesen usw. 

3. FUr die einzelnen Kulturgebiete bedarf dies noch einer beson
deren BegrUndung. 

a) Trager der christlichen Religion sind die Kirchen. Nach der 
Zahl ihrer Anhanger und ihrer gewaltigen kulturellen Bedeutung 
sowie auf Grund ihrer historischen VerknUpfung mit dem Staat 
wird der Einbau der anerkannten Kirchen als juristische Personen 
des 6ffentlichen Rechts in unseren kUnftigen Staatsaufbau zu Uber
nehmen sein. Aber schon heute harren zahlreiche Fragen einer 
Uberprovinziellen L6sung. Zwischen dem Deutschen Reich und dem 
Heiligen StuhZ besteht ein rechtswirksames Reichskonkordat; daneben 
gelten noch iiltere Landeskonkordate mit Preu13en, Bayern und Baden, 
in die das Reich seit 1934 als Rechtsnachfolger dieser Lander gleich
falls als Vertragspartner eingetreten ist. Die Reichsgewalt wird 
ausgeUbt vom Kontrollrat, der also auch in den Kirchenfragen die 
zustiindige Instanz ist. Fast aBe Probleme, die sich aus den Kon
kordaten ergeben, z. B. Verfahren bei Ernennung eines Bischofs, 
Schulprobleme, katholisches Vereinswesen, sind Uberprovinzieller 
Natur und bedUrfen der gleichartigen Behandlung. Die Tatsache, da13 
die nationalsozialistische Regierung die Konkordate trotz Protestes 
des Papstes laufend gebrochen hat, hat diese Vertrage nicht auf
gehoben. Von den Alliierten steht zu erwarten, da13 sie bei der 
Verwaltung Deutschlands Vertrage, die nicht mit der Vernichtung 
des Nationalsozialismus als solchem obsolet geworden sind, innehalten 
werden. FUr die Behandlung der zahlreichen Spezialfragen ist aber 
eine deutsche zentrale Verwaltungsinstanz notwendig. 

Die deutsche Evangelische Kirche steht vor ihrem Neuaufbau. 
Kein Mensch in der Welt will hier provinzielle Rumpfkirchen schaffen; 
insbesondere geh6rt auch die Einbeziehun8' der protestaniischen 
Kirchen in allen vier Besatzungszonen in die deutsche Evan
gelische Kirche zu den Gesamtinteressen dieser Kirche. Standiges 
Verhandeln mit den Beh6rden in samtlichen Einzelteilen Deutschlands 
(z. B. Hamburg, Hannover, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordbaden 
usw.) ware nicht nur im Augenblick eine Utopie, sondern auch 
sachlich unzweckma13ig. 

Auch das Wiedererstehen der lsraelitischen Kultusgomeinscha/t 
bedarf nach den Vorfallen der letzten zw6lf Jahre mehr denn je 
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einer gleichma.l3igen. Verankerung in allen Landesteilen und Be
satzungszonen. 

b) 1m Schulwesen werden sich aus der Dezentralisation der 
Verwaltung erhebliche Verschiedenheiten ergeben. Bereits die Schul
reformpIane laufen in den verschiedenen Teilen Deutschlands eigene 
Wege. Das schadet meines Erachtens an sich nicht viel. Es war 
unnatUrlich, daB bis in aIle Einzelheiten von Berlin her nach dem 
Rheinland, nach Bayern und gar nach osterreich hineinregiert wurde 
mit dem Ziele, Form, Organisation und Inhalt des Unterrichts der 
verschiedenen Schularten und -stufen bis in die Einzelheiten zu 
vereinheitlichen. Die "Einheitsschule" ist kein Ideal. Aber wenn auch 
Schultypen, Lehrpliine, Privat- und offentliche Schulen in den ein
zelnen Landesteilen verschieden sein konnen, so gibt es doch eine 
Anzahl von inneren und auBerlichen Punkten, in denen ein Mindest
maB von Ubereinstimmung erzielt werden muB, so z. B. die allge
meine Schulpfiicht, das Berechtigungswesen, gegenseitige Anerkennung 
von Zeugnissen und Priifungen, akademische Titelverleihungen usw. 

Auch die H ochschulen verlangen gewisse grundlegende Gemein
samkeiten, damit die fUr das deutsche Kulturleben wichtige Frei
zUgigkeit der Studenten erhalten bleibt, damit hinsichtlich des 
Berufungsverfahrens fUr Professoren einheitlich verfahren wird, und 
damit das deutsche Schul- und Hochschulwesen wieder zu einer 
einheitlichen Bildungsidee zurUckfindet, dabei wieder die echte 
Bildungsaufgabe - neben Lehre und Forschung - verwirklichend. 
BloBe freiwillige Schul- und Hochschulkonferenzen der Verwaltungs
behorden der Lander und Provinzen reichen dabei nicht aus; bereits 
fUr ihre Einberufung und Programmgestaltung bedarf es einer 
legitimierten deutschen Dienststelle. 

Hinzu kommt, daB fUr die deutschen Universitaten sowohl· in 
ihren Bauangelegenheiten als auch in der Vertretung der Facher ein 
zentraler Sonderfinanzausgleich notwendig sein wird. Es geht bei der 
heutigen Verarmung unseres Volkes nicht an, daB jede Universitat 
alle Spezialfacher in sich enthalt. So kann auch die Person mehrerer 
"Bildungsprofessoren" (vgl. Aufsatz V) fUr mehrere Hochschulen 
gleichzeitig nutzbar gemacht werden. Die Forderung nach Okonomie 
hat nichts mit einem Verlust der hier stets klar geforderten Einheit 
und Universalitiit der Hochschulen zu tun; denn diese liegen nicht, 
wie oft angenommen wird, in der sorgfaltigen Registrierung aZZer 
Spezialfacher, sondern gerade umgekehrt in der Verwirklichung und 
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evolutionaren Fortentwicklung der abendllindischen Kulturidee, fUr 
die es v5llig belanglos ist, ob dies oder jenes Spezialfach vertreten 
ist; nur von den Grundfakultaten darf keine fehlen. Auch die Frage, 
ob nichi die eine oder andere zerstorte Universitiit ihre Pforten fUr 
immer schlieBen und sieh mit einer anderen vereinigen sonte, kann 
nur liberprovinziell entsehieden werden. Wenn wir hier heute noch 
eine Ausweitung erleben, so wird meines Eraehtens in der niiheren 
Zukunft die materielle Not von selbst zu Einschriinkungen zwingen. 

An Gebiiuden wird man eine rationelle Wirtschaft treiben mlissen; 
die eine Hoehschule braucht mehr Hilfe als die andere, wenn der 
deutschen Forschung und Lehre wirklich gedient sein soIl. Das 
Wirken der einzelnen Universitat kommt bekanntlich meist nicht nur 
der einzelnen Provinz, in der sie liegt, zugute. Deshalb kann auch die 
finanzielle Hilfe einer weiteren Allgemeinheit gefordert werden. 
Gerecht ist es aber aueh, daB die durch den Krieg schwer beschadigten 
Hochschulen irgendwie zu Ungunsten der fast unberlihrt gebliebenen 
unterstlitzt und wieder zu erfolgreicher Arbeit gebracht werden. Ein 
solcher l!'inanzausgleich hat nur Sinn, wenn er nicht an den Grenzen 
der Besatzungszonen oder gar eines Landes oder einer Provinz halt
macht. Berlin als die klinftige Universitat des Ostens bedarf ebenso 
der ausgleichenden Hilfe wie die westfalische Universitat in Mlinster. 
Gerade in Berlin sind neben dem Baulichen besonders viele Zer
storungen im geistigen Bereich wieder gutzumachen; an dies em 
SchIiittpunkt der internationalen geistigen Krafte von vier Besat
zungsmiichten und einem besiegten Yolk ist ein besonders lebendiger 
kultureller Auftrieb zu erwarten. Die hier besonders giinstigen 
Bedingungen, der Idee der VOlkerverstiindigung zu dienen, diirfen 
an den beiden Berliner Universitaten nicht ungenutzt gelassen werden. 
Das aber erfordert natlirlich auch Geldmittel, die nur im Ausgleich 
zu beschaffen sind. 

In diesem Zusammenhang bedarf auch einer liberprovinziellen 
Planung das Verhiiltnis von GroB- und Kleinstadtuniversitiiten mit 
ihren besonderen Bedlirfnissen und Aufgaben. Es wlirde zu weit 
fUhren, hier in die Einzelheiten zu gehen, es geniigt vielmehr der 
Hinweis, daB eine Fiille gesamtdeutscher Probleme zu IOsen ist, 
an denen verniinftigerweise keine Verwaltung voriibergehen kann. 

Die groBen neuen Aufgaben der Fortbildung und des Volkshoch
schulwesens sind von einer Zentralinstanz gleiehfalls zu befruchten. 
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c) Auch die Wissenscha/t aulJerhalb der Hochschulen, die so
genannte freie Wissenschaft und Forschung, kann nicht an die engen 
provinziellen Grenzen gebunden sein. Bereits vor 1933, als noch der 
Schwerpunkt der Universitiitsverwaltungen bei den Einzelstaats
behorden lag, war das Zentrum der freien Wissenschaft verwaltungs
miiaig im Reichs-Innenministerium zentralisiert. Institutionen wie die 
Kaiser - Wilhelm - Gesellschaft, die Notgemeinschaft (spiitere For
schungsgemeinschaft) der deutschen Wissenschaft, die (katholiscb.e) 
Gorresgesellschaft und zahlreiche andere Wissenschaftsorganisationen 
bedurften des ganzen Reichs zu fruchtbarer Arbeit als wirtschaftlicher 
Grundlage. 1st Wissenschaft an sich schon Ubernational, so kann sie 
erst recht nicht im engen Raum einer einzelnen Provinz ohne laufende 
Beziehungen nach drauaen gedeihen. 

d) FUr die Kunst gilt zum Teil das gleiche. Viele Kunstzweige 
konnen freilich ortlich und provinziell zu hoher ElUte gebracht 
werden, wie die groaen Erfolge vieler deutschen Kleinstaaten in 
friiherer Zeit beweisen. Aber die letzten hundert Jahre mit ihrer 
volligen Veriinderung der Verkehrsverhiiltnisse sind auch hier an 
der Art und den Formen des Kunstlebens nicht spurlos voriiber
gegangen. Austauschmoglichkeiten konnen bei vorhandener Zentral
verwaltung okonomischer genutzt werden als -ohne solche. Gewisse 
Kunstzweige wie der Film sind Uberortlich und Uberprovinziell. Das 
gilt z. B. auch von der Filmzensur, die schwerlich fUr jede einzelne 
Provinz allein sachgemiia gehandhabt werden kann, ohne die 
wieder erstehende deutsche Filmproduktion wirtschaftlich schwer 
zu schiidigen. Wenn man den in friiheren Darlegungen geforderten 
Kultursonderfinanzausgleich verwirklichen will, der meines Erachtens 
wegen unserer Verarmung ein Erfordernis unseres Kulturlebens ist, 
wird man automatisch zu iiberprovinziellen Maanahmen gefiihrt. So 
bedingungslos die Dezentralisation der Verwaltung in Angelegen
heiten qes kUnstlerischen Schaffens zu fordern ist, so unentbehrlich 
-sind Uberprovinzielle Regelungen und Abmachungen aus finanziellen 
GrUnden. 

e) Am einleuchtendsten ist, daa das deutsche Buch, sei es wissen
schaftlicher, kUnstlerischer oder sonstiger Art, innerhalb des 
gesamten deutschen Kulturgebiets mua wirken konnen. Hier spielen 
wirtschaftliche Fragen des Verlagswesens hinein in polizeiliche 
(Zensur) und kulturelle. Der oben verlangten inneren und iiuaeren 
Einheit unserer Kultur entspricht die Forderung, dem Buch, das in 
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einer Provinz erscheint, auch die anderen, ja alle vier Besatzungs
zonen und Berlin zu offnen. Bis dieser Zustand generell erreicht ist, 
wird es noch umfangreicher Verhandlungen bediirfen, die nur von einer 
deutschen Zentralverwaltung sowohl mit den Besatzungsbehorden als 
aueh mit den deutschen Verlegern, mit den Provinzialbeh6rden usw. 
gefiihrt werden konnen. 

f) Aueh Pre sse und Rundfunk sind ihrer Bedeutung und Wirkung 
naeh iiberprovinziell. Es ware willkiirlieh, aIle Fragen nur einseitig 
yom Ursprungsort aus zu behandeln. Ein Pre13gesetz, ein Sehrift
leitergesetz, die Einwirkung auf die Ausgestaltung der Rundfunk
programme, die Waehhaltung eines deutschen Kulturgewissens u.a.m. 
sind Aufgaben iiberprovinzieller Stellen. 

g) Auf die Dauer werden die kiinftige hohe Zielsetzung deutscher 
Kulturarbeit: die evolutionare Fortentwicklung der abendl1indischen 
Kulturidee, der bewu13te Aufbau auf ihren Grundfaktoren (Antike, 
Christentum, Rationalismus, Romantik und Geist der Technik) und 
die Synthese aus Ost und West nur erreicht werden konnen durch 
gegenseitige Befruchtung mit den anderen Zweigen dieser selben 
Kulturwelt. Es werden also wieder Ausl~ndsbeziehungen entstehen. 
Kein anderes Land wird aber nur mit einzelnen deutsehen Provinzen. 
verhandeln und arbeiten wollen; man wird immer naeh einer zu
sammenfassenden Organisation fragen, wird eine Stelle benotigen, 
die zunaehst die etwa auseinandergehenden Interessen innerhalb des 
deutschen Gesamtgebietes unter einen Hut bringt. Vorbereitung und 
Beschiekung von Kongressen, Studienreisen naeh und von Deutsch
land, Vortragsreisen ausl1i.ndischer Gelehrter und Kiinstler setzen 
unter den heutigen Verhaltnissen das Wirken zentraler Verwaltungs
behorden voraus. Gerade wenn man, wie es hier gesehieht, dem Staat 
im Kulturellen nur helfende und unterstiitzende, nicht selbst kultur
schopferische Funktionen zuerkennt, wird man um so eher geneigt 
sein, eine iiberprovinzielle Stelle· als notwendi~ festzustellen. Je 
gro13er die Gefahr des Auseinanderfallens der verschiedenen Teile 
Deutschlands in politischer Hinsicht ist, um so fester sollte die 
kulturelle Einheit geschmiedet werden. Diese war bekanntlich be
sonders eindrucksvoll in friiheren Zeiten politischer Schwache, aber 
kultureller Starke. Da13 nicht staatlicher Zentralismus sich breit
macht, dafiir wird durch Auswahl geeigneter, nicht etatistisch 
denkender Personen zu sorgen sein. Spezialistische Biirokraten haben 
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in den leitenden Stellen einer zentralen Kultur- und Volksbildungs
verwaltung nichts zu suchen! 

c. 1. Wie kann man sich ein solches Staatssekretariat organisiert 
denken? Meines Erachtens miiate es eine relativ kleine, aber geistig 
besonders rege Behorde sein, deren Mitglieder durch qualitativ her
vorl"3.gende Verwaltungskenntnisse und feste Verankerung im Kul
turellen ausgezeichnet sein mliEten. Die Behorde hatte zu bestehen 
etwa aus einem Staatssekretar, flinf Ministerialdirektoren und vier
zehn Raten. Dem Staatssekretar steht ein Prasidialrat (Ministerial
rat) flir allgemeine Haushalts- und Beamtenangelegenheiten zur Seite. 
Unter ersterem arbeiten flinf Abteilungen: 

1. Abteilung Kirchen. (Ein Ministerialdirektor, je ein katholischer 
und evangelischer Ministerialrat.) 

II. Abteilung. Schulen, Hochschulen und Wissenschaft. (Ein Mini
sterialdirektor und flinf Ministerialrate; je einer flir Hochschulen 
und Wissenschaft, hohere Schulen, Volksschulen, Fachschulen und 
Madchenschulen.) Auch das Fortbildungs- und Volkshochschulwesen 
gehort hierher. 

III. Abteilung Kunst. (Ein Ministerialdirektor, zwei Ministerialrate 
flir die einzelnen Kunstzweige.) 

IV. Abteilung Jugend- und Gesundheitspftege. (Ein Ministerial
direktor, zwei Ministerialrate.) 

V. Abteilung Sonstige Kulturaufgaben. (Ein Ministerialdirektor und 
zwei Ministerialrate, insbesondere flirPresse und Verlagswesen, 
Rundfunk.) 

Die Auslandsbeziehungen sowie die positive geistige Uberwindung 
des Nationalsozialismus und Militarismus, insbesondere auch durch 
iiberortliche und liberprovinzielle uberwachung getarnter ehemaliger 
aktiver Nationalsozialisten, waren von allen Abteilungen flir ihren 
Bereich zu bearbeiten. 

Das Staatssekretariat untersteht dem Kontrollrat unmittelbar. 

2. Der Sitz des Staatssekretariats wird zweckmamgerweise der 
gleiche sein wie der der librigen Staatssekretare. Am niichstliegenden 
ist es, die Staatssekretariate am Ort des Kontrollrats zu errichten; 
denn staatsrechtlich betrachtet sind sie dessen Hilfsorgane und mlissen 
daher mit siimtlichen Besatzungsmachten enge Beziehungen unter
halten. Wenn neuerdings von manchen Seiten gegen- den Sitz in Berlin 
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Einwendungen erhoben werden, so halte ich diese nicht fUr durch
schlagend, eigentlich auch durch die bisherige Entwicklung bereits 
iiberholt. Gerade im Interesse der Stiirkung des besonders gefiihrdeten 
Ostens sollte man fUr die Beibehaltung von Berlin als Hauptstadt 
eintreten. 

3. Die Finanzierung des Staatssekretariats fUr Kultur wird in der
selben Weise erfolgen wie die der anderen Staatssekr~tariate, deren 
Entstehung bereits in Potsdam von den Alliierten beschlossen ist. 
Da die Behorde klein zu halten ist, wird sie keine besonderen Kosten 
verursachen im Verhiiltnis zu der Bedeutung, die sie bei richtiger 
Fiihrung und bei verstiindnisvoller Zusammenarbeit mit den Besat
zungsmiichten und Provinzialverwaltungen erlangen kann. Insbeson
dere ist zu beriicksichtigen, daB hier der Zustandigkeitsbereich von 
drei bis vier ehemaligen Reichsministerien (Erziehung, Propaganda, 
Kirchen, Teilen des Innenministeriums) zusammengefaBt ist. 

D. Der praktische Weg zur Erreichung des Staatssekretariats fUr 
Kulturangelegenheiten geht liber den Kontrollrat. Bei diesem selbst 
wird liber kurz oder lang das entsprechende Bedlirfnis offenbar 
werden. Unabhiingig davon wird es eine Aufgabe der Ober
priisidenten und Landesregierungen usw. sein, schon jetzt, so
bald wie moglich, die Anregung dazu in geeigneter Form an 
die Besatzungsbehorden heranzutragen. Da letztere nicht die 
Zerschlagung Deutschlands beabsichtigen, wie aus ihren Er
Idiirungen hervorgeht, und da sie ferner zugestandenermaBen 
die kulturelle Erneuerung Deutschlands und die geistige Los
Wsung Deutschlands von allennationalsozialistischen und militaristi
schen Ideologien erstreben, steht zu erwarten, daB sie allen deutschen 
Bemiihungen, die dieses Ziel fordern. also auch dem vorstehenden 
Plan, positiv gegenliberstehen werden. Denn jeder, der sich in diesen 
Problemkreis vertieft und dem die Entwicklung einer neuen Kulturidee 
aus dem Erbgut des Abendlandes und aus den neuen lebendigen 
Kriiften in Deutschland sowie liberhaupt praktische kulturelle Arbeit 
am Herzen liegt, wird sich meines Erachtens der obigen Argumentation 
nicht verschlieBen konnen. Da die aktive Arbeit an unserer Kultur 
eines der Mittel ist, um die Menschen aus Skeptizismus, Nihilismus 
und Niedergeschlagenheit herauszureiBen, wird jede verwaltungs
'Organisatorische Hilfe, die hierbei geleistet wird, dankbar begrliBt 
werden. In dieser Linie liegt aber eindeutig das "Staatssekretariat fUr 
Kulturangelegenheiten" . 
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